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liakteria« cm- 2;^1 — Anijx lojit^is lipderacea 1S5; quiii-

<|uefoli« l.'i'). - Aiinlia<-iiu iuacijiialiH 227. — Anas-
tatirii 17. — AiH'lioniuni 20. — Aiigiocarj)! 94. — Aiigio-

gHütros 'J4. — AiigKtspcriiiai^ Vi. 41. H(l. '^l. — .\iiiic-

marrheiia asplioJeloides 71. Aiitherii iuu Lili!i;;o Oti.

70. 76; ramosum <12. 63. &x — Antliolyza aetliiopica

70. — Antluiriiim acaiile 70. — Anliaiiizomtnon 228;
floaaquac 227 22«. — Arabis 19. 20. 2:1 24; brassici-

fonnu 23. 42; conringioidea 23. — Araceae 76. bO. —
AriMema triphyllum 71. — Aroidcae 62. 6«. 73. 76.

79. 80. (S2. — Arum italicum 66. 73. 76; maculatum
62. 66. 78. Sl. 88.— Arundinaria Japontca 75. — Arando
Don« 88. — Aaeoboleae 85. 9i M. 97. 96. — Asco-
bohw 89. 88. 97. — Aacoldea 90s. 94. 98; mbra 96. -

Aiemiteae 9i. — Afcomyeetei 85. 89. 91. 92. 94. »5.

98. 97. 98. — Aaparagna officiiialis 66. 68, 70. 74. 82;
plnmosus 62. — .^spliodclna fiatulo-iU^ 70; Intens 70. —
As])lio(l<'line libtiriiica 66. 6s. 69. 70. - .\-i)iili-trji

elutior 62. 67. 08. 69. 70. 74. S2. — Afttelia llauksii

C2 — Asteroidi-ac 223. — Aütiagahi.' 7"<. — ATfloa 73;
8ativa 02 — Aviceiinia tomentosa 79.

Bambiisu graeilis 71; mitiis 71. - Bamhuseac! H2.

—

Barbaccnia 70. — Barbaraea vulgaris 17. — Basidio-

mycete« 94. Bcgonia 46. 50; »cinpcrrtorfiiH 51. —
Biaeatella 'S. 17. - liivonaea 19. — Boudiera 88. 89.

98. — Kouif-ingaultiH 13:*; basclloides 138. — Brachy-
uren 22:1 Brassica 20. 149. 167. 169. 184; autttriaca

21; Napu^ 167. 170. 171. 212. 213; olcracca 171. —
Braaaiccac 20. 26. 27. 40. 41. — Urnya pinnatifidum
16 — Bromelia bumilia 73. — Brotncliaceae 78. —
Broaras inermU 75. — Bulbin« annaa 70; fruticosa
70. — Bnnias 4. 27; Erneago 10. 14.

Cakilc 16. 27; aeaiialis 16; maritima var. Aogyplima
28. — Caladiuin bulbo.>«urn 71. — ( ali-pina :'>. — Calla

palustris 71 73. Calocliortu.-* vcinibtiiM 71. - CariH^-

liiia 19; dcntata 19. Canna iiiiliea 71. - fapsi lla '

;i 17: procumln'ii!* I."). — Caraguat.a liiiguata 7:f

Cardamin•^ 17. 31. 32. 41; Cliclulonia 30. 31; ( oU lia-

gueiisis 17; graeca 23. 32; Itnpaticn* 17; jiratrusis 17.

32. 40. — CariJamon 28. 29. — <.'ari'.t 72; arenaria 6»;.

69. 70. 72. 74. 79. 83; liirta 70; loporiua 66. 69. "0. 73.

74; maxiina 73; paniciilata 60. 69. iO. 72. 74. 79. vnl-

p'na 66. 70. 73. 74. — Cariiidovica 70. — Carpuasi i

b6. 95. — Carpoboli 94. — Caulorpa 147. RS; proli-

fara 147. — Chalcanthus renifohus 25; rcuiformie
42. - Cbeiranthoa 2. 12. 16. 19. 42; Arbu(»iula lü;

Cii«iri 18. 17. 4X: Corintbiaa 16; liuifoliua 17; pyg-
MOfl 18. 26. — Chloropbjrtmn elatum 70. — Ciiori-

1

irs 19. 20. — ChroiDatiac«M 881. — ühromatium

!

882. — drpaola 17. 19. 20. ~ Cochlearia 4. 6.
|

17. 20: Auehen 18; danica 6. 13. 14. 18; flava 18;,
gliiKtiColia 18. 19; offipiiuilis IS, 19; pyn naii'a IS; snxa-

tilis 17. 19. 42; SempiTvivum 18; Szo\-it?ii IS. — Coo-
logync finibriata 76. — Colcliicmn aulniniiali- '^1. -

'

Colot-asia aiitiqiioniin (17. 73. — Coiiiiiu'lina 70.

CoiiimRliiiBceHe )i2. 7*1. sii — Coiiriiigia 20.24.25.26;
aipiiia 23. 24. 27. 42; aiistriai a Li. 21. 22.24.42: i-la-

,

vata 20. 21. 22. 42; grandiflora 21. 22. 24. 12: nana
24. 42; orieiitaiis 21 22. 23.42: i)ersira 22. 42; plaiii-

ailiqua 20. 22. 24 42. — Convallaria 57; niajalia 5:<,

54. 56. 56. 57. 68. 59. 61. 62. 63. 64. 6S. 69. 70. 72.

74 78. 78. 83. — Corallorhiza 81. - Cordylino auHtraliB

71. — Corydalia 9. 32. — Crenothrix 46. — Crenu-
larift 19. W. — Grinum americatium 71. — Crocua
rernn» 62. 78. — Crucifene I« 8l 8. 5. 8^ & 12. 13.

15. 18. 21. 24. 25. 26. SO. 84. 89. 40. 41. — Cucurbita
4S; P< po 48. .V2. 171. — Curcuma loiipa 67. 71. 78;
Zcdoana »,7. 71. 73. — Cyanophyccae 2^7 228. 229. —
Cvcluntlius 70. — Cyinodocfat' 82. — Cyriiodocea
aiiLjaort'a 70. — Cynocardamum 17. — Cyuödou Dae*
fylon 70. - Cyperacaae 68. 78. 74. 81. — Cjpmm
aiti'rniroliua 6;!. <0.

Dasylirion acroaticbum 62. — Daucoa Carota 46.

52. — Dendiobium chrraantbum 78: npeeioaum 68. —
Dentaria 26. 27 31 S2 88: bolbifera 88.^; digitata
81. 82. 42; enneapl.ylloH 81. 88. 42i glandnlaaft 82;
pinnata 31. 82. 42; trifolia 82. — Dichorisandra thyr-
siflora 76; undulata 76. — Dicotyledonia 41. 60. 74.

82. — Didesmua 40; microcarpus 40. — I tieffenbachia

picta 67. 71. 73.— Dilophia 17; fontana 20: salsa 20.

— Dio-c-oraci'HO 79. — Dio.scorca 71; Batata* bl. 75.

77. Si. — l)i()odascu9 88. 96. 98. — Discutnyc-etcs 91.

— !>raba 19. Dracaeiia Diaco 71; rubra 7l; Veitchii

71. — Unu-otitium inU-rmedium 71; apecio»uin 71;
'l'artarinowii 71. — DraflttiMStlllia 76; Tlllgaria 87. 71.
— Üulicliium 70. —

Elrttaria CanüunoauuB 87. 89. 71. 78. - Elodea 6&
77; caaadanaia 48. 87. 8& 69. 70. 78. 78. — Blymiia
nreiiariaa 67. 69. 78. 74 78l — Enarthroearinia 84. —

>

Epidendron noctanram 82. — Epipactia latifolia 68.

71. 74; palustris 67. 69. 71. - Ejnpogon 81. — Eran-
»hi« 32. - Erica roaoa 62. — Eruoaria 17. 25. 27. 34.

3(1. i9. 40; Af'giccras 34. 35, 37. ;<8. 39. 42, Aegic raa

var. Sonisii 37; Aloppica 34. X't. 36. 37. 39. 42;
al<'|>pi('a var. latifolia .{.'i; »leppica var. ]»il_v^p<'rnia H.'j

;

aloppiea var. pnln rida :!•'); liovcaiia :i4. ^ii. :-!«. 37.

crH!*sitblia 2(j -l l"^ •!''. 42; granditiora 35 ; llyi-

canica 39; lincarihola X); inicrorarpa 39.40; (»liverii

39; persi'ft 39; tenuifolia 35; Touniou.vii :'.4. -i^t. 86.

37. an. 89. 42; uiicata 20. — Erucastrum Zanonii 41. •—

Eryaimum 19. 21. 24 26. 42; clieiranthuides 20; Ma^
ciovianam 16. — Eiraiphe 88. 92. 97. — Eiytbrooiani
anerieaBam 71. — Euglena 142. — E^niaattuB 148.

Farinoaa« 70. 71. — Faataea 7a — Filkea 58. —
Florldeae 280. — Fritillaria iroperialia 73; Mdaänria
62. 67. 71. 78. - Funkia ovsta 70; Bieboidtian 88.

67. 68. 70. 74

Galantlius iii\uli-' ü2. (!altüi)ia canilipans 71. —
(iasitcria 70. — Ga^^tiirumycotcH 94. — (ila<liolu» eciin-

rmiiii» 70; ganadavonsi:* 67. 71. 73. — Gloiotrichia

22t>; ocliinniata 229. ~ ÜtumiHorae 70. 71. - Goni-
nlobiiim 84 — Grainineae 74 80. 88. — Gymnoaaceae
98, — Gynandra»^ 71.

Hedem Ueliz 185. — Uadychium coronariutn 71. - -

Heleocharia paluttria 86 88. 60. 70. 73. 74. - Helian-
thus 49. 149; anDVW^ 51. 171.— Ueliconia apecioaa
71. — Hcliophila27.88.— Helobiaae 70. 71.— Heinero-
calÜB fulva 62. 67. 68. 70. 74. 75; graminea 70. —
Hi'iniafci s5. ^6. H9. 90. 94. 95. 96. 98. — llemibasidii
y.'-,. _ l!,'>|MTi- 1»! - Hcxaptera 19. Hir.«chfeldia

20,38.40; iui|)ii'»fa 39. — lloinaloneina rubescerm 67.

71. 73. — llordonin 73. 75. 149; vulgarf 02. 71. V.V

171. — Ilussonia .'.4. 37; .\egict'rai< ."M : nnrata 38. —
llutcbinsia alpina 15; potrata 17. Hyacintbus 50.

51. 52. 71; orientalis öü. — Ilydriileae 79. - Hydro-
cbaiia monaa ranae 70. 74

Iberia 19. — Ina 86; ainoona 70; aphylla 67. 71;
florentina 67. 71; geniniiica 67. 71. 76; giamineft 85.
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66. 70. 71. 74. S3; lutesoens t.T. 71; pallida 67. 7U. 71.

7«; Pgeud-Aconit ' (i 70. 74; putnila 67. 71; riUricfti

6';. 6S. 7U. 74; varifgata 70. 71. — laati« 17.

Jutuuceae t>8. 78. 74. — Juncu« 72. 73; ditfusus i>2.

tin. 70. 7». 74 . cthum 70. 78. T4; glaaeits 70. Tlf. 74;
niaritiiiiu» 70.

KuchgaricB 2Ü. — Kerne» 16. 17. 42: euatilU Ut.

19. 27. — Knlpliofla brctrUblia 70; Tjräoni 70.

IiSboalbeniasceae 99. — Lamprocyataccae 231. —
Lem» 6a. — IrfoidieM 17. — Lepidium 2. 3. 7. 8. 9.

IQ. S7. 98. 81. 41. 149; apetalnm 40; Aneberi 29;
campestre 8. 10. 14; eomatam S9{ corantiin Carre-
rasii 29; oleraeeam 31; owabieine 80l 81. 42; per-

foiiHtum 28; PiAcitlium .30; radeial« 2. 8. 4. 7. 8. 10.

11. 12. 13. 14 28. aO; witivuin 28. 29. 80; Scria TO. ;U

;

s^inesceiis 29. 30, »pinoMiiu 2\): ttubulatum 28; vir-

giniaiiam 17. 30; virf^inicuiii 2. 3. 10. 11. 12. 14. 14

17. 11. 40. — Lppisniium radicans 120. Leiicojum
v.'iMuni (52. — Liliacfae hO. — LiliiHorai' 70. 71. —
Liliiim i-:iiiaJt II-.' 71. — Lloydiii r-crotimi 70. 72. -

Lolnilaiiii marititiiH 16. — I.oiiflioidioDi (Jitpiotnoiitana

17. — Lopt/iu coroiiatii 14<i. — LupiniiH 4?<. 107. V'i!^.

WJ. albu.*. 157. i;»8. Ittl. 102. mi. U,l. 17m 172.

17«. 179. 180. \t2. 185. 186. 18H. 18'J. IIM). 201. 20«.

909: Luzala 72. 73; campettri» 6Ö. 10. 72; »ilvatica

10. 72. — tfmm baxbarom 185. — Lycopodiam 48.45.

Ma|aDtheninm bifolium 70. — Malcolmia 16. 19. 20.

2L 28. 84; «ecrptiaca 17; coatingioidaa 94t crenvlata
M; enanoMW. — Marehantia 1. 18.— Marehantia.
«ea« 142. 14S. -* Uariea Korthiaoa TOi — Uarsiliaceae
58. — Mattbiola 9. 19. SO: eoronopifolia 17; montana
17; oarviflora 17; tricuspiuaU 17. — Mf^ilcola a.si>ara-

goides «9. 70. 74. 77. - Molilotus 19. 41. — M. nu-

villea socuii.lutn 20. .MtTcurialis 14">; aiiniia

145. - Moiiasiu* b8 i)-^. W. ;>H; Harkcri W; piirpun-u.'»

98. — MonokotyUidoiiia .'>(. (iO. 62. 64. 65. 66. 07. Wt.

70. 71. 72. 7:i. 74. 7Ö. 76. 77. 79. bü. 81. 82. Moii-

tera deliciosa 7U. — .Moricundclla tt^Tt-tifoliuin 25. —
Moricandia 25. 'M\ urvoimi« 25.42. — MontMa 16. 19.

20. — .Mortit-rclia 94; Kostafin.°kii 94. — Mucor raiii-

mosiis 94. — Mucorim-ae 85. f<9 — Miina paradisiaca
71. — Miucari comosuiu 7."j. 77: iiiinosum 68. 67. 71.

73. — Mjagrum 20. — Myrioi.hvlluin 68

Hartbecinm oasifragam 10. 11. 72. — Nastnrtinm 3;
ampliibittm 17: ofifidiiala 17; palnatre 17. — Nidulaiia.

M. — Midolariam poipnraun 18. — Notoeenu
17.

Ocbthodinra 17. — Opliiopopoi» japonicns 67. 70. 71.

74. - Orchidoac IVZ 76. hO. x\. — <)iit«'s i'.\.-('l.-.a 46. —
Oroithogalum nutaus 67. 71. 73. 77; pyreiiaicuin 75. —
OadlteiM 884. 881; aagatna 897.

PuliTiae 81. — Pandaiiales 70. — I'rtiidHuuH licturo-

ph_% llus (xS; o<lorHtissimuÄ 70; utilis 63. - Panii'iim

iriiiiai i iun -"lO. I'apaver 1. 2. 145; Ithona» 145. —
Fapvrus aritinuorum 67. 70. 74. — Pari.s quadrifolia
e.'i. 66 68. «9. 71. 74. 76. 83. — Pelargonium 50. 51. —
Pelomj'xa 197. — Feltandra virginica 67. 73. - Pci-
taria 20. — Perrejrnondia 38. 84; Brongniartü 33. —
Petrocallis pyrenaica 16. — Ph^ns 71. — Phancro-
eamia 81. 82. 14J). — PhaBcolaa 52. 149. 167. 169. 184;

multiflorat 157. 159. 166. 110. 188. 204. 205; vulgaris
SO. la 171. - inulodeodroa baatatam 67 71. 78; Knd.

87. 71. 18. — Pbngmites 08; eouunanls 68.

7.;. 75 — Pliyvochronuicra.- IIA. 226. ^27 228. 229 —
PliVfomvi.- s iiiicii» 98. Piiycomycetes 92. 94. 95.
96.' 98. riii.h.ilii.^ 94. Piiium 149. 167. 168; sa-

tivum l.V.I. 166. 170. — Plat_vlnli,.ai' 19. 27 —
l'icijitiplnrraf 27 . 36. — Poa 7:'i; alpiiiii 70; aniiua
62. ;;i>iiatum 54: latifnliiitn 62, ti7. 71. 7 . 76;
inuliitloiuin 62. 67. 71. 73. 76; otticinalc 62. 67. 71. 73.

76, H.!. rolvidc* 230. — Polysiphonia 147. - Pontc-
doria «zurva 63 76; moiiti^vidonsi« 76; Mpeciosa 63. 67.

71. 73. 76. — Porphyrocodon 17. — Potainogetou 68.

73. 77; criapus 70; decipioiis 67. 69. 70. 76. Protea-
eea« 46. — Protomyccs 90. 91. 96; Bellidis96; macro-
»porut 96. — Paeudocamelina 18. — Pt«ridopbjrta
S:L — Ptoronenron graeca 88. — Pynmema 88; eon*
flnow 98.

Raphantts 3. 5. 9. 10. 11. 12. 149; .«ativua 171. —
Rapiiitreac 20. 41. — Rapisfrella ramoiiMstma 15. 41. —
Hapi^iriiia 10, - Hi-boiKÜH 20. 40; erucarioides 40. —
Kliat)doi'lii<>iimtiuiii ^'2. — l(liip»alis paradoxa 139.

147. — Kliizopii-' iii;>rieaiii« 98. l{iiod4>ba('t«'ria('cac

223 224 . 228. 229. 230. 231 232. - H^^.)docnp^a 223.

224. 2-':). 2'J6. 221. 229. 230. 231. 2 >2: .Hii.-*p.-nsa *»3.
23.'.— HhodocnpsaccBf 232. - lihodothece 2^1. '£i2

\

pi-ndi'H!» 23U. 21- — K'liyparohin» 86. 96. 97. Uibca
109. — liicliunlia alriväua 71. — Buacu« aculeatu«
67. 70. 71. 74 7&

Saccharuin 82. - Sagittaria Bagittifolia 70 81. —
Salix 101. 109. HO. III. 116. 121. 122. 134. 185. 136.

13»; acuUfolia 124. 137. 138; alba 135; alba Titelliiw
III. 114. 118. 134. 187; alba Titellina pemfaila 108.
104. 116. 184. 195. 188. 186. 148 147; amygdsHna 188;
eiegantissImH 116. 117. 118. 120. 128. 130. 181. 132.
134 146; fragiliH KiO. 131; laorina 102. 103; pentandra
102. 103. 121. 122. 12:3. 124. 146; puriiur.a 124. 125.

138; stipularirt 135; viminali;* 103; vitüllina 102. 103.

138. - Sal'. iiii;u i-;ii' .VI. - .'"San.Jcvictin rHrin'ji r,7. 71.

74. - .'^an aiithii.* roHlratus tj7. 71. 76. — Sanixarpic
94. .Saiiroiiiatiiin ^^uttatum 67. 7't Srliizopctaleae

M. (0. - SL'liizojx'taltiin 33. 'M\ deiitatum H.l; muri'
timum :«; Walkrri ;'..{. :<4. 41. 42. — Siilia i'. ..tali«

67. 71. 73: hyacintlioidüii 71. --- .Seiiidapsiis inuUijugus
70; piftii8 Ij3. 70. 74. 76. 77. — Soiipus aincricanua 70;
Huviatili^ 70; paiuHtris 70; robui^tu* 70. — Scitamineae
71. .Si'L'ali' cüreal« 75. 149. — Senebicra 38. —
Sinapis 149; alba 50. 171. — .Sisymhriura 19. 21. 24. 26;
Columnae 22; piiinatifidutn 16; .^upin^m 24. 26. 42;
Zanonii 16. — biayrincbium striatuiD IL — JämilaMM
88; Smllacina atcUala «2. 65. 66. 70. IL 74. 76. 77.—
Smibuc 68. 75. 77. 88; China 71. 74. 81. — Sobral»
maeiantba 68. 68. 83. — Bolanum taberottmi 144. —
SparganiaccHc 81. — Sparganium rarno.'ium 68. 70.

74. — Spatiflorae 70. 71. - Sphaerobolua 94. —
Sjiluiin.tliecH 88. 89. 97; Castagiitii 98. — iSpironoina
tia(,'iaii-4 71. — SlandtVirdia calit'oriiii'a 30. — Stt'tio-

phrat'""* lö; Tlialiaiimn 20. Stipa 73. — Strutiote.^

aloiili'H 71. 73, - Strclitzia aiitju^ta 71. — Strt'ijiantlms

30. — Stit'jitülobt'ae 27. — s^irjirMpim biHtortu.s 68. 70.

71. 74; roseus 71. 76. — Strogauowia 17. — Stuben-
dorfia 17. — Subularia 27. .38. — Syagonium auritum
67. 11. 13. 16. — Symplocarpus foetidus 10. Symplocoa
45. — Bynaotbae 70. — Syrenopeia stybwa 85. —
Tamna communis 75. 77. - Tnpbridium 98.—Taphrina

91. 98; Johansoni 98. — Taphrospertnum 17. — Tbde*
boleae 94. 95. 99. — Thelebolua 85. 90. 94. 9& 96.

91; nanna 97; stereoreiu 8» 36. 87. 88. 89. 9a 9L 98.

94. 95. 96. 97; Zobalii 97. — Thelypodtum 17. —
TbioopMcea« S81. — Thiopediacaae 281. — Tbio>
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fpirilliin. 2^2 - Thiotece gclatinoHa '>2r>. Thiotrix Vicia 149. hu
;
Faba 48. 49. SO. 167. 169. 170; sativ«

224; tenuis 224. - Tlilncpi 17 19: campestro I". - 50. 171. — Viola tricolor 81. ~ Vitis 61. 82. — Vol-
Tofieldia lalo i ulata (57. 7Ü. 71. 74; panirulatH 70

;
vox 198.

72. — Trndcacantia eni.-!sula 76; data 7.'). 77; fupax
i

71. 75. 77; virginica 02. 67. ti9. 7ü. 72. 73 7ti. HO;'.

viridis «2 71. VV}. — Tricvrlis hirta (i7. — Trifolium'

79. — Tiigiochin marititniiin Tu. — Trigoiiel.a 41. —
Trillium »essilo i>7. 71. 7*! rriticiiin repciia 66. 70.

I«- «7 7."'^^ "

*^T.;;Jif-l^'^LhlÄa "'VJn^ '^i angu-titoli« 71; bac»ta 71: filameDtosa

Waraa 17.

XkofhotoiiMi TiolaeaaiB TS.

iTrf;«„ TTrrf:u<,;..oaA ii«.,iu,ia «at^n Zaiithedesch» aetbiopica 71; albomaculata 71. —
7i*^Ä, t^sÄ^JS^o « 7^ -»«: *^*'*!Zca 4». 50. 73. 14». 16tf: Mala 4& 4». 50. 51. 52. 71.
71. 72i ijniulifloffik b7. 70. 71. 74. 7«.

j 75 jj, jgj, _ ziagihm affidnale 67. 71. 78. -
j

ZingibenweM OB. 78. 79. 80. 81. — Zostera 80. 82.

Vaotlla plaaifolia 71. 7& 74 76. 7t. 77.— Veiainim 1 ^23; manna 70; nana 70. — Zysadeuna glaberriimu
albsm 68. 70. 71. 74. 81; nigram 891 70i 74. 81. — 16& 71.
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Zur Physiologie pttanzlicher Embryonen.

IT.

Ober dA8 Zugtandekoiiiiiien der La^i^ernng der Keimliiige bei den
Cracil'ei'eii-£mbryoneii.

Von

£. U«iinif

.

Hierzu Tafel I.

Die Fragü nach der KrUmmuug und scbliefilichcn Lagerung pflanzlicher Embryonen

innerhalb des Embiymecks ist schon von mehreren Avtoren behandelt worden« Hofmeister
kommt in seiner allgomeinen Morphologie dvv f li'wilolise in dem Abschnitt ^Beeinflussunj;

der (Jestaltung der rHaiizcii durch in der Rii^htung der Lotlinie wirkende Kräfte" auf die

Orientierung der Kotyledonen im Erabryosack zu sprechen. Er der Meinung, daß

die Embryonen in ihrer Ausbildung nicht von der Schwerkraft beeiutiußt werden, daß sie

Tifllmehr ihre Kotyledonen da anlegen, wo am meisten Fiats daß die Stellung der

Ko^ledonen also in cruter Linie von der Form des Embryosack-Querschnitts in derjenigen

Region abhilngig ist, in der die ersten IJlatt.udngen stehen (18' 18 IS. (»20); Vöchting (IS'^L* S.

mußte aich mit der Abhängigkeit der Eiabryoentwicklung von der Schwerkraft beschäftigen, als

er ratdeokt hatte, da0 die abwttrtsgebogenen Knospenstiele 'von 2%ipoMr sich nach Entfernung

des Fruchtknotens geotropisch aufwärts krttnunen. Er fond dabei, dafi die ganze Entwicklung

der Embrj'onen von Papaver von der Stellung der Samenknospe Bur Vertikalen unabhängig

ist und führte bei anderer CJelegonhoit unter Benützung des Klinostaten den direkten Beweis

hierfür. („Über die Kogeneration der Marchantien" >S. M.) Scbließliclt lehrte ihn noch die

mikroskopische PrQfung der Samenanlagen von Papaver, dafl die Lagerung der Embryonen
innerhalb des Embryo^^aeks in den An&ngsstadien ihrer Entwicklung eine wechselnde ist,

woraus schon hervorgeht, daß Hofmeisters Ansieht von der Ahhitngigkeit der Kotyledonen-

anlage von den Ra u ni vi riiaitnisscn iiielit richtig sein kann. Daß die Schwerkraft auf die Ent-

wicklung der pflanzlichen Embryonen keinen EinHuß ausUbt, hat schließlich B. 8chmid (1801)

durch nusged^nte Untersuchungen nachgewiesen. Bei Hegelmai er (1805 und 1899) handdte

es sich deshalb nicht mehr darum, festzustellen, ob die Embryonen innerhalb des Enibryo-

sacks geotropisch reizbar sind oiler nicht, sondern um die Frage, wie die oft aiA\r nuflallende

Lagerung und Orientierung der Keimlinge im Samen zustande kommt. Er hatte, wie

Vöchting (s. o.), gelegentlich gefunden, daß die Lagerung der Embryonen in den ersten Ent->

wicklongsBustinden httufig eine gani andere ist wie im reifen Samen und suchte nun durch
BMsatoalw Mtng< im* Heft I. 1
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Vergleich einer grofien Ansahl vonchtedonarligor Pflanzen die Ursache der definitiven
Orientierung zu ermitteln, kam jedoch zu keinem entächeideaden Resultiit. Er glaubte „in

manchen Füllen (hm unmittflKarc Eingreifon von Druckwirkiinfren \v;ihrscheinli( Ii machen

zu können", während in andi reu „die Entwicklungswege, welche von den einzelnen Bestand-

teilen der Samen eingesuhlagen werden, Ton Yomherein in zweckmäßiger Weise zusammen-

gestimmt sind", „wobei dann unmittelbar mechanische Einwirkungen dieser Teile auf andere

nicht immer als maßgebend in Anspruch zu nehmen sind", vielmc^ „haaddt es sich lediglich

um eine Erscheimuif», die zu den unti-r dem Ausdruck Nutationen zusammengefaßten gelifJren,

nnd die durch die folgende Festigung der tiuuienteilo zu einer bleibenden Gcätnlttmg gemacht

wivd*. (1880 S. 122/23.) Auch in einer späteren Arbeit „Über konvolutive Kotyledonen"

wird die Ursache der Lagemngsverftnderung nicht aaf|sekUlr^ sondern nur festgestellt «dafi

in bestimmten Füllen von Kotyl<'>li>ncn-Kunvolution eine fcät bestimmte Bilateialität besteht,

aber mit indIviduelK-m Wec-hs<-l in der Richtung denselben, endlich in mnem weiteren Falle

Uberhaupt keine Bilateralität nachgewiesen werden kann".

Ich habe mieh bm Behandloog des Ptoblems auf die Familie der Onudferm beschxinkt,

bei denen die Yeihlltnisse besonders günstig liegen. Denn obwohl diese Familie trots ihres

grofien Umfangs zu den am besten in sich geschlossenen Pflanzcnfamilien gehört, ist die Lage
der Keimlinge bei dem Samen ein«- wechselnde. Es kommen, wie bekannt, fünf vcrscliiedcno

Ty)>en d(;r Lagerung der Embr^^oneu vor, notorhize, pleurorhize, orthuploke, spirolobe und
symplekolobe, und diese Ijagerungsverhititnisse stimmen in gewisser Weise mit der systema-

tischen Verwandtschaft ttbennn. Weiter ist für unsere Frage von Bedeutung, dafi bei einigen

Gattungen (Matthiola, Ch^ranOuu usw.) ziemlich häufig Ausnahmen von der normalen

Lagerung vorkommen, und besonders wertvoll, daß es eine notorhize Gattung gibt, Lepidium,

die eine außerordentlich auffallende Ausnahme zeigt, Dämlich Ijejtidium virginicum, eine Art,

die sieh von L, ruäerale fast nur durch ihre abweichende Samenlagerung unterscheTden IlUlt

Diese Art der Lsgernng pafit, wenn man sich an das Schema hält, in keine der fllnf

obenstehenden Gruppen, sondern nimmt eine Zwischenstcllung ein zwischen Notorhizie und
Pleurorhizie, die als Pseud(>])leurorhizie hczeichiit't worden ist (l'oininel IS8;i, vergl. auch

Solms-Lau bach l'Joj). — Bei dieser Lage der Dinge stand zu erwarten, daß durch eine Ver-

gleichung von L. virgmiam mit seinem nächsten, Itufierltch kaum von ihm zu unterscheidenden

notorhisen Verwandten, L. rttderakt das Zustandekommen der definitiven Lagerang der

Embryonen aufgeklärt werden könnte.

Selbstverständlich mußte aber zuerst entschieden werden, ob in der Tat, wie Viichting
und Hegel mai er für Fa^aver und andere PHanzen angaben, die Orientierung der jungen

Embryonen eine unregelmSfiige ist oder nieht Denn wenn die Orientierung der Jüngsten

Embryonen derjenigen dos reifen Samens dirdct entspriiehe, wKre das Zustandekommen der

Lagerung im reifen Samen viel leichter zu riln rschcn , als wonn die ( h ientierung in der

ersten Zeit unregelmäßig wäre. Dazu kommt nocli , daß die Samenanlagen der Crucifcren

kampylotrop sind, daß also die Keimlinge, um im Laufe der Keife den Embryosack ganz

aussuAlllen — im rmfen Samen ist das Endosperm bis auf eine einzellige Schicht ver-

schwunden —, sich aus dem Mikropyleschenkel des EmbiyosAoks in den Chulazaschenkel

hinüberkrümmen müssen. Wenn al)er die jungen Embryonen unregelmäßige Orientierung

in bezug auf die Wände des Eaibryosacks zeigen, dann kann die Übcrkrünnnung
eventuell zu einem Problem werden, was mit der definitiven Lagerung nichts zu tun hat,

wie wir noch genauer auseinandersetzen werden. Zuerst mufialso, was Hegelmaie r nicht

genügend berücksichtigt hat, die Orientierung derjflngeren Entwicklungsstadien derEmbryonen,

die primllre Orientierung, untersucht werden.
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iH<> iii'iiiiär«- Orient iniiiit; ih r lli)il»i\voiioii.

Um siclier zu gcluMi, dafi heim Schneiden der Ovula keine nachträglichen Ver-

schiebungen in der Lage der Eiubryouen eintreten, wurde stets neben frischem auch tixiertes

und in Paraffin eingebettetes Hat^al nntorracht. FOr die allerjUngsten Entwicklungnoitftnde

iat die Einbettung flberhsnpt nicht zu umgehen , fUr ältere dagegen ist frisches Material in

mancher Beziehung vorzuziehen. Denn beim Fixieren uikI Kiiibeltcn schrumpft das wasser-

reiche Endosperni sehr stark zusammen, der Eniliryo eheiitalls ein wenig, so daß klaffende

Lücken zwischen Embryo und Endosperm eutstehca. Das beeinträchtigt allerdings die Feat-

Btellang der Lage nicht weiter, da das Endospenn die scharfnif chankteristischen Konturen,

mit denen es vorher an den Embry'> angrenzte, immer noch «rkennen Iftfit In den Schnitten

durch frisches Material bleiben aber Embryo und Endosperm ao tuigesMOt, dafi sie fest an-

einander anschließen.

Die primäre Orientierung der Embryonen wurde hauptsftchlich an L. ruderale und

L. virginieum studiert, nebenher auch bei ClqMeKa, Ntuiiariiimy Baphamu, BiMOtUtOa und

Cülepina. Die i H idenZe^i/rfiMiM-Arton bieten den Vorteil, daß die Samenanlagen sich bequem inner-

halb lies KruchtUiiotens 8chnei<len la.s.sen. Denn. die Frlieht«' sin<l liachgedrückte, zweifik lirigc

Schötchen mit je einer von der Spitze der Filcher gerade herahliangenden Sainciilage , deren

Richtung also durch die Konturen der Frucht, auch ohne daß man die Samenanlagen sieht, be>

kannt ist Bei der Feststellung der Orientierung kommt es auf die Lage der Kotyledonen au

den Ovulnmwttnden oder besser au der Symmetrieebene des Ovulums an. Der Kurze halber soll

Wiihrend der verschiedenen Entwicklungsstufen die Lagerung, bei der die lierllhrungsflUche

der Kotyledonen in der Symraetrieebene liegt, als mediane, die um DO*' gegen diese ver-

schobene — der Längsachse des Ovulums parallele — Lagerung ab transTersale be-

seichnet werden. Alle um weniger als 90* verschobraen Kolyledonen sollen sehrftg genannt

werden. Der medianen Lagerung entspricht im reifen Samen die })Ieun)rhize, der trans-

versalen die notorhize. Obgleich nun L. ruderale im Samen notorhi/. ist, ist die transversale

Lagerung bei jungen Embryonen sehr selten. Unter 3(J Mikrotompräparatr^n vou L. ruderale

atigtsn nur 7 Samenanlagen tnuMrera^ Orientierung, 3 andere lagen direkt median,

wtfurend alle flbrigen eine achrSge Orimitiemng hatten (Fig. 1—3). Dabei waren die Em-
bryonen häufig in den beiden Samenanlagen einer und derselben Frucht gana verschieden

gerichtet (Fig. 1, 3 u. 21).

Damit war also sichergestellt, daß der ausnahmslos notorhizen Lagerung der reifen

L. ntderoJe-Embryonen eine regellose der unreifen Keime gegcnttberaleht Dieselbe

onregelmJlfligtt Lagwung der jugendlichen Embryonen findet sieh auch bei L, virghUam und

den tibrigen Cruciferen.

Die zweite wichtige Frage war daraufhin die, ob der jugendliche Embryo vielleicht

Uberhaupt keine feste Orientierung habe, ob er während der Entwicklung etwa vom Endo-

q>erm lüdd hierhin, bald dorthin gedreht würde, besw. durch eigene Wachstumsvorgänge sieb

drdkte, oder aber ob jeder Eimbryo die einnml erhaltene Orientierung beibehalte, und etat

suletzt beim Eintreten des Reifezustandes die regelmäßige Lage herbeigeführt würde.

Ob der zweite Fall tiberhaupt möglich war, ließ sich durch Untersuchung der aller-

jiingstcn Embryoanlageu entscheiden. Denn wenn die einnud vorhandene Stellung der

Kotyledonen erhalten bleiben sollte^ maßten schon bei den ersten Teilungsstadien der Embryonal-

kugel mediane^ transversale oder schrägstehende Kotyledonenanfilnge zu finden sein. Nun sind

diejenigen Teilungen der kugeligen Keimzelle am Endo des Suspensors, welche die Stellung der

Keimblätter entscheiden, die in der Achse des öusponsors liegenden Quadrantenwände. Auf (^^uer-

1*
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schnitten durch die »Saincuauhigu crsclieinen sie als zwei gekreuzte Membranen. Eine dieser

b^dm Ersaswlnde «ntipridit der spKteren Spalte swiadien den Kotyledonra, die andere

steht auf ihr WDkrecht; yondiumder unterscheiden lassm rie sich aber in diesem Stadium

nieht. Deshalb kann man auch, wenn die Kreuzwände median und transvci^al liegen, nicht

sagen, oh die Erabryoanlage median oder transversal liegt. Dagegen ist es ohne weiteres

klar, daß, wenn die Kreuzwände schräg orientiert sind, auch die Kotyledonenunlagen

schrig stehen. Nun sind in der Tat in dem kugeligen Embiyonalstadiam ein Teil der Krens-

wände parallel becw. senkrecht zur Mediane, ein Teil schrSg gestellt (Fig. 4); nnd damit ist

bewiesen, daß schon die jttngsten Anlagen der Kotyledonen Terschieden-
artig orientiert sind.

Daraus geht aber noch nicht hervor, daß jeder dieser Embryonen seine erste

Orientierung anch wahrend der Entwicklung beibehält Es konnte sehr wohl jeder Embryo
während des Wachstums eine Änderung .seiner Orientierung erfahren. Daß (Inn bei den

Embryonen mittleren Alters, deren Kotyledonen schon ein wenig gegeii(in:iiiiler nligeflaeht

bind, nicht der Fall ist, läßt sich leicht zeigen. Die Kotyledonen beruiircn »ich nämlich

nicht, sondern lassen iwtschen sich eine Spalte frei, in die eine Endoapermlamelle «un-

gekeilt ist (Fig. 1). Diese EndospermUmelle ermöglicht es, die Lagerangsverhiltnisse im
Laufe des Wachstums zu kontrollieren. Sie entsteht dadurch, daß die Kotyledonen sich in

das Endospermgewebe einbohren, indem sie es auflosen und das Stück Endosperm zwischen

sich UQTorsehrt lassen (Fig. 1). Dieses Stück bleibt als dUnne Wand mit etwas zerdruckten

Zellen mit dem ttbrigen Endosperm in Zusammenhang. Wenn nun «n Embryo, der sich

nodi nicht gekrümmt hat, auch nur die geringste Drehung um seine Längsachse ausführte,

dann müßte die papierdtinne Endospermscheidewand zvvisclien den beiden Kotyledonen auf

einer oder auf beiden Seiten aufgeUi.st sein, könnte also auf Querschnitten nieht mebr als

durchgehender Treunungsstreifen erscheinen. Das ist aber, solange diese .Scheidewand noch

orhanden ist, stets der Fall. Bei L. ruäenUe läfit sich das weniger gut feststellen wie bei

grOfleren Samen (Cochlearia, Bunias). l>ie Embryonen behalten also in der
ersten Zeit, wo sie ihre K oty ! cdon en ausgebildet liaben, i hre Orien tierung
zu den Em b ry o sa c k wil n d e n unverändert bei. Wuhrdchcinlich ist das auch in den

Jüngeren Entwicklungsstufen der Fall; es hat aber für das Folgende keine Bedeutung und

braucht deshalb nicht weiter besprochen su werden.

Dafi später eine spontane, nicht von außen her beeinflußte Drehung der Embryo*
querschnitte stattfinden könnte, ist ausgeschlossen. Denn um eine solche Drehung ausführen

zu können, mUßte der Embryo einen festen Punkt als Stütze haben. Der lehlt ihm aber,

solange er in dem homogenen Endosperm liegt, denn er ist mit der festen Embryosackwand

nur durch den sarten und schon fiwt inhaltlosen Zelliaden des Sospensors yerbunden.

Man find<;t nun aber bei ^lusterung etwas älterer Samenanlagen, dafi in der ersten

Zeit der ('berkrümmting aus dem Mikropyl'-- in den ( 'hiilu/.aschenkel die UbergekrUmmten

Kotyledooenteile zu deujenigeu des Mikropylescheukels spiegelbildlich liegen (Fig. 21), daß

also durch iu&ere Flaktoren in dieser Zeit keine Änderung der Quersehnittioriaitiening ver-

anlaflt worden swn kann. Eni wenn die Überkrttmmung mehr oder weniger weit vor-

geschritten ist, tritt eine Regelang der Querscfanittsoricntierung der Keimlinge ein; mit

anderen Worten : Die Ü b e r k r ü m m u n g d er Embryonen von d cm Sy ne rgi d e n - in

den Antipodeuschenkei ist ein Vorgang, der von der schließiichen

Stellung der Kotyledonenquerschnitte unabhängig ist Beide Vorgänge mOssen

getrennt untersucht werden. Wir beginnen mit dem ersteren.
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Die UrsMhen der Krammiuig Im Embryomck.

Sdien ans der Betrachtung der Orientierung der Embijonen während der Entwicklung

ergiebt sieh, dafi die Krümmung durch dea EmbrjroBeek bedingt aeiii muß. Denn die

Krfimmnng dea ubergebogenen Embryo kann nur dndur< Ii /.urjtande gekonunen aein, dafl

seine konvexe Seite oder Kante im Wachstum vor der konkaven ir^jendwie bevorzugt war.

Wenn aber die Embryonen ursprünglich verschieden orientiert waren, mUäte auch die

Längelinie dei bevorzugten Wachatams je nach der Orientierung zum Embryoeack an ver^

aehieden«! Stellen dee Embryo gelegoi haben, d. h. aber, die ÜberkrUmmung kann nicht

ans inneren Gründen erfolgen, sondern muß von der Lage snm Embryosack, d. h. Ton

ftofieren Faktoren abhängig sein.

£a wäre freilich, woran ja aiuh llegelmaier gedacht hat, möglich, daß eine Art

revolntiTer Nutationabewegung vorläge, mit anderen Worten, dafi bald diese, bald jene Kante

im Wadiatam bcTorsugt wäre. Dann mtkfite aber die Einkrttmmung in den Antipoden-

sehenkel erst recht durch ttußere Faktoren bewirkt werden. Denn der Embryo könnte nur

dadurch in den AntijHKlcnschenkel hinübernutiercn , daß er beim Ntttieren nach anderen

Seiten umstieße und l'ur seine KrUmmung keinen Platz fUnde.

Warn also die Krttmmong keine autonome sein kann, mOfito der Embryo, wenn er

nicht in dm Smbryosaek «ngeaeUossen iat, mit geradebtäbender Achse wachsen. Das ist

in der Tat bei den Cruciferen der FaU. Befreit man Embryonen aus dem Embryosack und
bringt sie in eine geeignete Nährlösung (Hannig, l*.'ii|. S. 4r)fl'.). dann wachsen sie ziem-

lich stark in die Länge, ohne daß sie sich krUmmeu uder eine schon vorhandene KrUmmung
eratärken. lfaqiAaiiK»-Embryonen s. B. verlängerten sich um das Zwei- bis Dreifache^ ohne
aich an krümmen. So waren unter Zugrundelegung der frtther benuteten Mafieinheiten

(1. C S. 46) die Embryonen innerhalb der Samenanlage bis ca. Mf» Längeeinheiten gerade, von

30 bis 50 leicht gekrümmt, von ÖO bis 1 }<i stark zusammengebogen oder gefaltet (cf. 1. c Tab. I

S. 40). Unter anderem sind von den 1. c. angeführten Embryonen gewachsen:

Nr. 114 von 24,0 auf 59,5

124 , 27,0 . 59,0

125 . 35,8 „ (31,5

1Ö3 , 33,5 n 72,0

und iiaben dabei ihre zu Beginn der Kultur noch gerade Längs^ichse in gerader Itichtung

Terlängert. — Anderseits hatten sich ältere Embryonen, die aich Ton 60 oder 80 auf 120

bia 140 verlängert haben und bei Beginn der Kultur zum Teil schon fast völlig eingekrflmmt

waren, nach wenigen Tagen in der Zuckerlösung wieder gerade gestreckt. Um nur ein Beispiel

anzuführen : Nr. 117 war anfangs bei (Iröße 8'i schon bis zu Dreiviertel eingekrllnnut, iiatte

sich aber nach neun Tagen in der Kultur wieder völlig zurUckgekrümmt. Bei den älteren

Embryonen kommt allerdings noch eine Erscheinung hinau, die bei den jOngeren ausbleibt:

Die Kotyledonen, die ja ebenfall», besonders wenn sie so breit sind wie bei Rajihanus, ein-

gekrümmt sind, wcrdf'n in den Kidtureti nicht immer ebentliichig. sondern schlagen sich

manchmal, ähnlith Mif dit' Kotyledonen der keimenden Samen, melir utler ueiiig'T aus-

einander und krummen bicii häutig nach rückwärts ein (,cf. 1. c. Tuf. Iii i'ig. 4;. Das

Znrackkrllmmen wird in keiner Weise durch die BerQhmng mit der Untmrlage bemnflufi^

denn ee findet soN^ohl statt, wenn der leicht gekrümmte Embryo mit der konkaTen, als auch

wenn er mit der konvexen Seite aufliegt. sow<)hl in Hüssigem Äledium, wo nur auf

dem Boden der Kulturduse Keiliiiiig erfolgen kann, als auch in Zuckergelatinc, worin die

Druckvcrltältuisse und die iicibungsÜächeu nach allen «Seiten bin so gut wie gleich sind.
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Die Knlllirvcrsuchc sprechen also ebenfiüls daför, daß der waclHoii^ln Kmhryo , sicli

selbst überlassen, das Bestreben hat, f^«'r;ule zu wachsen, daß also nicht ,,innere'' (Sninde

eine Wachstumsverteilung in seinen Geweben bedingen, welche die Krümmung im Embryosacke

herbeiführten.

So bleibt also aar die Möglichkeit, da0 dem Embryo die Krümmung durdi den

Embryosack aufgezwungen wird. Daß die Krdinnning in <ler Tat passiv erfolgt, ließ sich

bei den Crucifercn auf folgj'nde N\'«'i.se zeigen: Es wurde Ihm fViscInMi SaiiuMianlagen von

Cochleana danica die ganze Ovulumwand in einem W asäcrtrupten auf dem Objektträger

mitfeebt Pfftpariemadeln von dem Embryoeaok abpritpariert. Auf die Weise konnte ohne

besondere Schwierigkeit das ganze Endosperm — das als geechloesener Sack einen verhältnts-

mUßig großen , mit wilßriger Flüssigkeit gefüllten Raum umschließt — im Zusammenhang
freigelegt werden. Dieser Endospernisack war völlig turgeszent und erschien beim Auf-

drucken mit Präparicrnadeln — soweit sich das beurteilen läßt — fast ebenso fest wie das

anvmletBte OTulnm; auch hea recht itarkem Aofdrttcken der Nadeln an bdiebigen Stellen

platzte die EndospermhUlle nicht. Seine Qostalt hatte der Endoapcrmsack, wie aus Veigleich

mit dem unverletzten Ovulum liorynr/rdit. nicht geUndert. Die Umrisse solcher Endosperme

wurden nun mit dem Zeichena))|)arat gezeichnet und dann der Endospermsack am Mikro-

pylenende eingerissen. Sofort sprang bei mittelgroßen und alterm Samenknospen der iStiet"

des Embryo .mus der Rifistelle herane; die «ngerissene Spalte wurde dann meist von den

Embryonen selbst erweitert, und die ganzen Embryonen 'glitten aus dem Endosperauack,

der sich dann wieder schloß. Jetzt wurde SDglcicli der Embryo mit dem Zoiclienapparat

in die vorher gezeichnete Kontur seiner Uvulumwand hineinprojiziert und so genau festgelegt,

was sobon der Augenschein ohne weiteres Idbrt^ dafi die Erttnimang, die der Embi^o ein-

genommen hatle^ in dem AngenUicke der Befireiung aas dem Endospennsack stark surack-

gegangen war (Fig. (5 u. 7). Das Maß der RUckkrlimmung war verschieden , aber immer

ein sehr beträchtliches. Nun ist zu beriieksichtigen, daß der Embryo innerhalb ib's Enil)r\ o-

sacks sich in einem Medium von anderen osmotischen Eigeusuhutten betiudet als in dein

Wassertropfen , in dem die Prosednr TOfgenommen wurde. Dieser Umstand hat aber für

uns keine Bedeutung. Denn die RUckkrUmmung des Embryo bei der Befreiung tritt so

plötzlich ein, daß eine osmotische Wirkung des Wassers, in da.s der Embryo eingelegt wird,

ausgeschlossen ist. Im übrigen schnellt der Embryo, wenn die Präpurution in li\".o Kohr-

zucker ausgeführt wird, ganz ebenso aus dem Endospermsack heraus wie in Leitungswasser.

Die Tatsache, dafi die ä»filklMrMi-Embryonen sofort aus der AufriBstelle hervortreten und

sich gleich bis au einem gewissen Grade wieder surUckkrümmen
,

beweist, daß ein

S|ianniing8gegen8atz zwischen Embryo und End(>sj)erm vorhanden ist. Es geht also daraus

zum mindesten hervor, daß jedesmal der letzte Zuwachs an Einkrümmung des

Embryo durch den Endospermsack hervorgerufen ist. Die eben ausgeführte

Untersnehongsmethode hat nun aber den Nachteil, dafi sie nur (ür verhältnismiflig große

und schon stark gekrümmte Embryonen verwendbar ist. Deim nur in diesem Falle ließ

sich durch Vergleich der Kontur des befreiten Embryo mit di-r iles (Jvulums feststellen, ob

eine KrUmmungsänderung stattgefunden hat oder nicht. Deshalb wurden die ^Spauuuugs-

Terhlltaisse nodi auf einem anderen Wege geprüft, der zugleidi den Vorteil bot| auch bei

jüngeren Embiyonen die Abflachung der Krttmmung genau feststellen su können.

Von der Ovulumwand von CochUaria danica wurde zwischen Daumen und Zeigefinger

mit dem Rasiermesser so viel abgeschnitten, daß der Endospermsack freilag oder auch mehr

oder weniger augeschnitten war. Diese Präparate wurden sofort in Wasser gelegt und waren

darin so durchscheinend, daß durch die Reste des Endospermsaeks hindurch die Umrisse
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der Embryonen sichtbar waren. Der HodoftpeniUMick erlitt auch bei dteacr liehaudlung in

aetnem Profil keine Geitaltovwiiideriuig; er behielt aelbst wenn er «ngeeehnittea war, seine

pralle Geetalt bei. Einmal, weil er Uberhaupt i^r lih ist, dann aber, und das ist Air uns

das Wichtigste, weil die ganze Scheibe durch einf-n von der Ovulumwand gebildeten Ocwobc-

ring zu8nmiiieiif.'i'hiilt<'n wird. Dieser Ring liegt zugleich in der Krümmungszone des Kmbryo

nnd bewirkt, daß gerade daa Maß der Krümmung des Kniljryo bei dieser Präparation nicht

TerBadert wird. Bei solchen Prftparaten läßt sioli der Umri6 des Embryo mit aller ntftigen

Genauigkeit nuf/.eichnen. \A'ird nnn der Gewebering dcä Embryosacks au^geriasen, dann

zeigt sich wieder, daß die Krüniniiing do.s Kmliryo sofort zuriukgelit, und zwar nicht nur

bei .llteren , schon sbirk gekrlimniten Keimen, sondern auch bei jungen und bei erst ganz

schwach gekrümmten Embryonen (Fig. Es läßt sich mit den angegebenen Methoden

naehweisen, dad den Embryonen in allen Stadien der Entwicklung nnd
Krümmung die in der letzten Zeit aufgetretene Krümmung vom Embryo-
sack aufgezwungen ist. Daraus f"ilgt aber zuglcidi, daß bei vollständig gekrümmten

Keimen die ganze Krümmung durch üußerc Faktoren bewirkt und daß die einmal
aufgezwungene Krümmung immer schrittwaise duroh Anpassung der Wadhstums-

weise festgdegt wordra ist

Wonn hiermit ftststeht, daß die Krümmung durch aufiero Faktoren bedingt ist, mufi

zunächst entschieden werden, ob diese Reizursachen oder ob sie mechanischer Natur

sind. Da die Ovula und die Fruchtknotonwand durchscheinend sind, könnte an Lichtwirkung

gedacht werden. Dafi diese aber nicht in Betracht kommt, geht daraus herror, daB in Kultur

genommene JBmInyonen gegen Liditwliknng gans unempfindlich sind (Hann ig, 1904,

S. <>t^ (f.); sie reagieren gegen einseitige Beleuchtung sowohl bei scharfem wie bei schwachem

Kontrast, wie durch besondere Versuche festgestellt wurde, in keiner Weise. Ebenso wie die

Lichtwirkung ist aber jede andere Art von lieizwirkung ausgeschlossen, wie aus folgendem

herrorgeht: Jede Reiiursache, die eine Krttmmung des Bmbiyo berbdAihren sollte, mttfite

so wirken, daß die konkave Seite im Wachstum gdiemmt oder die konvexe im Wachstum

gefordert wird. Hei der Ausflihrung der Krümmung müßte sich dann der Kiiil)ryo in das

Endosperm hineiubiegcn bezw. -boliren und hierbei auf den Widerstand des Endosperros

stoßen. Der Embryo wäre also in der Richtung nach dem KrUmmungsmittelpunkt gegen

das Endosperm geprefit, und wenn er jetst aus dem Orulnm befreit wttrde, mttfite er das

Bestreben zeigen, die durch das Endosperm gehemmte Krttmmung an errollstftndigen, d. h.

er niüBte sieli im Monieitt der Befreiung stärker einkrttmmen. Es ist «ber, wie obengeseigt

wurde, gerade das Uegeiiteil der Fall.

Um eine Reiawirkung des Eudosperms auf den Embryo kann es sich also bei der

Krttmmung nicht handeln, sondern nur um einen mechanischen Zwang. Dieser meohanische

Zwang muß, wenn man so sagen darf, der DberÜHche des Ovulums konform wirken, denn er

muß jeden Eml)ryo, in weleber Lage er auch anfangs wilehst, .sli-ts der Oberflik'lie dfs Ovulums

entsprecitond krünunen. Man konnte beim Suchen nach einer solchen Kraft an das W achstum

der Endospermsellen denken, denn hier kOnnle dne Bewegung der Endospeimsellen, die der

Oberflitche des Ovulums konform ist, erwartet werden. Es neigt sieh aber, dafi die Waohatums*
Vorgänge im Endosperm die fiestalt des Embryo nicht beeinflussen können. Denn bei

L. rvderolc /.. H. ist (l«!r Embrydsaek zu einer Zeit schon mit Endosperm auspefiftllt,

in der der Embryo noch voUstiiudig gerade gestreckt ist. Die beim Wachstum des

Embryosacks neu hinsukommenden iEbdospormMllen werden aber bei LBgASimm Ton einer

meristematisi lieti Schicht an der Peripherie des Endosperms gebildet (cf. Taf. I Fig. 14)

und legen sich einfach aufien auf die den Embiyo umsohliefiende Endospermmasse
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auf. Der Kiubryo wird also von tlon \Vucli»tuin.ivorgiingcii in dciu Eiul<i6pcnnzuwaclia

nicht berührt

Nach alledem bleibt also nur die MOglichkeil^ daß der Etnbiyo dadurch zur Krttmmuog
gezwungen wird, daß er in irgend einer \N'ei8e an die peripheren Partien des Kmbryosacks

anstößt. Um dariilicr klar zu w< rd<'u . wollen wir uns zuerst an L. rutlcrah halten.

Wonu die rrölc, einsthiciaige Endospcrmluge gebildet wird, wird der nuch kugelige Embryo
an die Wand des Emhryosacks, die spftter seine Krflmmung yeranlafit, angedruckt (wie das

geschieht, darauf will icli nicht eingehen). Dadurch, daß die Neubildung der Endosperm-

Zellen an di r l'cripheric dea Knibryosaek» «tattliudet, dii- alten Eiidnspermzeilen also von

der Peripherie nach innen zu gesehohen werden, wird auch der Embryo gleich anfangs von

der Kmbryosackwand etwas abgerückt. Beiui U'eiterwachscn bohrt er sich infolgedessen

ungeflihr in die Mitte des mehr8chi<Atig gewordenen Endosperros ein. Die inneren Zellen

de« Endosperms von J^pidixtm vergrößern sich nun sehr bald so stark, daß sie das ganze

Innere des Enibryosacks ausfüllen, und von nun an bleibt der Enibrvosack bei lA'pidium

von einem zusammenhängenden Endoisperm erfüllt. Enibryosack und Embryo aber verlilngcrn

nch in ungleichem Uafie. Der Embryo ist bald so lang wie der Embryosack, er stOfit dann

mit der Spitse dM dnen Kotyledo an die Wand des Embiyosaeks an und filngt von diesem

Augenblick an, sich zu krtbnmen, wiihrcnd er bis dahin stets gerade gestreckt ist. Solange

also der Embryo mit seiner Spitze nicht an die periphere Endospermschiclit anstößt, ist auch

kein Agens vorhanden, was ihn zur Krümmung voranlaßt. Beim Anstoßen erfUbrt nun

suerst nur die Spitie des anstoflenden Kolyledon eine Krümmung, der ganae tlbrige Embryo
ist noch gerade (Fig. 0), dann wird die Spitze des sweiten Kotyledon gegen die des äußeren

gedrückt und biegt sich ebenfalls um (Fig. 10). Der innere Kotyledon wird oft förmlich

eingi'knickt (Fig. 11). da er bis zum Moment de.s Anstoßens konkav gegen die Embryo-

sackwand gewölbt war. Das ganze Verhalten des Embryo in diesem Stadium macht es

unsweifelhsit, daB die Krttmmung der Kotyledonen infolge Anstofiens an die

E m br y osack w a n d rein mechanisch erfolgt. Das wird bcsouders auffallend, wenn

der Embryo von Anfang an nicht, wie das gewuhnlicli (b r Fall ist, parallel zur Längsachse

de.-i ( )vulums gestreckt ist, sondern etwas schräg auf die Ovulumwand zuwilchst, dann ist es

ganz besonders deutlich, daß erst mit dem Augenblick des Austoßcns an die Embryosackwand

die Krflmmung einsetat

Das Qcwt'be. das sich der Spitze des Embryo entgegensetzt, ist nun nicht die

Embryosackwand, ^nIl(lnrll die mcrist'Mnalische. periphere Endosperraschicht. Es ist ja leicht

begreiflich, daß dicäo Zellschicht gegen die lösende Wirkung der von dem Embryo aus-

geschiedenen Enzyme geschiltzt sein muß, da nach dem ersten Anstoflen des Embryo an

diese Schicht das Meristem noch lange in Tätigkeit bleibt. DaB dies Meristem bei den

Crudferen überhaupt nicht lOslich ist, bedarf keines besoud<'nMi IJewei-ses; denn diese Zell-

schicht i.st in allen rVHa/f'mi - S a in e n noch vollkommen erhalten und wird .s|)ilt''r bei tlcr

Keimung, wovon ich mich an lixiertem Material überzeugt habe, in keiner Weise angcgritTcn.

Bei L. odMNpssfr« konnte es freilich als unrichtig erscheinen, daß der Embryo an

nnlOaliche Schichten anstößt. Denn in Samenanlagen, in denen die Kotyledonen schon stark

eingekrümmt sind . steht der gekrümmte Teil der Kotyledonen weit ab von der raeristcm.H-

tischeii Endospernischicht (Fig. Iii u. i'>). Es scheint also, als ob hier der Embryo sich

frei durch das Endospermgcwebe luudurchkrünimte. Bei nilherem Zusehen stellt sich aber

heraus, dafi der Embryo in der Tat sich nur deshalb krUmmt, weil er an eine widerstands-

fähige Endospernischicht anstößt. Es /.< i^ t sich nämlich, daß derjenige Teil de.s ?3ndosperms,

in den die Kotyledonen später hineinwachsen, ToraQssichtlich Ton den vom Embiyo aus-
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geschiedenen Enzymen stark gcluckert ist, während die Gewebekalottc, an der die Spitze

der Kotyledonen vorbmgleitet, keine Spar von Anflöiung seigt (Fig. 14). Danutt, dafi

g' ra l ' die in näihster Nithe des Embryo liegenden Eiidospermteile keine Beeinflutisung

duK Ii Küzyrne den Kmhrvo erkennen lassen, wHlirciid die Wfit davon entfernten Zellen stark

aiigegrirten sind, geht mit Sicherheit hervor, daß diese GewebeteiU; (h^m Embryo so starken

Widerstand entgegensetzen, daß er nicht in sie eindringen kann, sondern ihnen ausweichen

mnfi. Die leichtere LOelichkeit der inneren Endoipermsone erklMrt «ich wohl snm Teil

daraus, daß deren Zdlen zu den erstgebihleten Endospernuellen gehören. Anderseits ent*

spricht die Abgrenzung der widerMtandsfilhigen von der iösliclioii Partie deshalb in ihrer

Form der Wölbung de» Embryosaeks , alsi» auch des Embryo, weil die widerstandsfähige

(}ewebckalotte von dem Endospermmeristem st^imuit, das die Gestalt des Embryosacks trägt.

Es lieS «ich aach noch experfmentell aeigen, dafi die ttufieren EndoepermaeUmi gegen

die in dem Embryo enthaltenen Enzyme widerstandsfähiger eind als die inneren. Leider

konnte dies nur bei den verhiUtnismitnig großen Samenaidagen von RaphoiMli feelgeetellt

werden, da die kleinen Ovula von Lepidium sich nicht dazu eigneten.

ISne grate Ansaht ron JZapftaMiw-EmbrjOBen mittleren Alten wurden im HBner lerrieben, der

Bri'i mit 0,01 "'oi^;er Sodalösiinj: und mit f;i> z<Tiii behandelt und zcntrifagii-i t In den sfliwach alkalischen

xentrifugierten Glyzcriuauszug wurden mäliig dicke L&nga- und Querschnitte von Rapitanu» äamenaalagen
eingelegt, mit Tolnol renetit und bei Brnttenpentur swei Wochen laag stehen gelaisen. Zar Kontrolle

dienten Schnitt lif in m Invuclier Sodalösunfr. (Hvzerin und Tohiol, aber ohne Knzytne, bei (jrleither

Temperatur aufbewahrt wurden. Im enteren Fall zeigten die nach dem Zentrum dos luubryusacks zu
gelegenen Zdlaehiehten starken ZerfUI. Ihr Inhalt war tpirlieh und kleinkörnig geworden, die Membranen
iiiclLt ,ni erkrnncn; aurli Ix'i dm neidi« bi-t acht äHlSeren Zfll.«<-liiclitirn ^^ iiri-n die Membranen kiitiin irn-lir

sichtbar, der Inhalt dagegen lag als großer Klumpen wenig angegriffen in der Mitte der Zellen.

Die letsten Stirkerette des Endoeperm« and die ganze Stirke der Ovalumwand waren Terschwanden. In

den KontroiischiiittcTi daL,'>';,'iMi wnrrn (!ii> Zeliwände erlialfen . diis Kiidni^pfrmgewebe in testem Verband

geblieben, der Zelliuhalt überall nur wenig verändert und die Stärke der Ovulumwund nicht angegriflfcn.

Der Embryo wächst also bei Lepidium in eine im voraus aufgelockerte Zone des

Endosperms hinein, die durch schwerer loeliche Endospennpartien begrenst ist.

Etwas Ähnliches gibt B. Schmid für Oorfdalis an (1902, S. 214): „Von Interesse

iatf daß derjenige mittlere Streifen des Endosperms, welcher im Laufe <1er Entwicklung den

Emlnrjo aufzunehmen bestimmt ist, schon lange vorher sich deutlich abhebt dadurch, daß

in dieser Schicht, nicht aber nach beiden S^ten hin^ sich kleine Stlikdctfmchen TOrfinden,

traa nach Einwirkung von Jod besonders deutlich heffvortritt" Inwieweit dies Verhalten

aber demjenigen von Lq^idium entspricht, läßt sich ohne besondere Untersuchung nicht sagen.

Für die Krümmung der 7],^7)i(fn/Mi-Keime ist aber noch ein Punkt zu beachten. Die

jüngsten Embryosäcke, in welchen eine KrUmmung der Kotyledonen bis in den Antipudca-

•chenkel Toiliegt, sind viel klein« und seigen eine betrttchüich kttnere Lingsachse als die

spftteroii insbesondere die reifen Stadien (Fig. 15—17).

In allen diesen ist aber der Abstand der Ubergekrtimmten Kotyledonen von dem
Gcwijlbescheitel das Embryosaeks ungeftthr gleich , wird gegen die Saraonrelfe zu sogar ge-

ringer. Der Embryo muß sich also spater langsam nach dem Scheitel des Embryusacks

verschieben. Diese Verschiebung kommt einerseits dadurch sustande, dafi das Endosperm

an der Spitze des Embryosacks sich langsam auflöst, anderseits dadurch, daß der Embryo
in allen Teilen gleichnUtfiig wichst und somit auch den Lingendurchmesser des gefalteten

Embryo vergrößert.

]Such deutlicher als bei Lepidium läßt sich bei Baphamu erkennen, daß die KrUmmung
dee Emlnyo mechanisch durch die Embryosackwand beaw. durch das Endosperm bewirkt

wurd. Bei Rafkamu biUrt n&mlich das Endosperm während der Entwicklung einen dttnnen,

BsUaiMh« TMt^tmff. UM. Balll. 8
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aus weiiigon Zcllschichtcn bcbtoliciulcn Sack (der eine große, mit wilssrigor Flüssigkeit er-

füllte Höhlung umschließt). Soirohl die innersten aU auch die äußerttteu Zelbchicbtea dieeee

Sackes aehwnen, wenigst«» anfangs, unlSstieh n sein. FOr die lufiersten ist dies schon

nachgewiesen; fUr die inneren geht es daraus hervor, da6 man luweilen junge Embryonen
findet, die wchrilg gegen die Innengrenze dos End^^sperms gewachsen sind und diesidbe sogar

ausgebaucht haben, ohne sie zu durchbrechen. Der Embryo muß äich also in einten dünnen

Endospermwandbelag entwickeln, infolgedeasai inuner an die Ovulumwand angedrückt bleiben.

Und da er sowohl einen sehr langen «Stiel* als aueh sehr brmte Kotyledonen besitst, mllssen

eich Stiel und Kotyledonen genau der WOlbung de« Ovalums entsprechend krümmen. Auch
hier kommt das Bestreben der Embryonen, gerade zu wachsen, zur Geltung, indem es be-

wirkt, daß die Embryonen immer an die Embryosackwaud angedrückt bleiben.

Zur Kontrolle wurde sehliefilich nooh BwiMtf Smeoffo mit spirolobem Embryo unter-

sucht Aniangs Terlftuft hier die KrOmmung des Embryo gans entspreohend deijenigen bei

Lepidium. Da aber das Ovulum fast kugelig ist, ist die Krümmungsbahn hier kreisförmig

(Fig. \9) und nicht geknickt wie dort. Ehe der Kreis ganz ge.schlossen ist, stößt der

üußere Kotylcdon mit der Spitze au die Scheidewand zwischen den beiden Ovulumschenkeln

an (Fig. 10), und die Krttmmung wird dadurch spiralenartig yerengert Beim Weiterwachsen

stOfit dann die eine Kotyledonspitze an den Embryo seibat an und gleitet hier weiter, bis

mit dem Aufhören des Wachstum-j die zweite Spirale geschlossen ist (Fig. 2") Zum Schluß

des Wachstums ist aber — da die Gestalt der < >vula je nach der Lajre in der Frucht ver-

schieden ist — zuweilen mehr liaum verfügbar, als die Spitzen der Kotyledonen gerade aus-

ftlUen. Man findet daher aneh, dafi die lebtten Enden der Kodyledonen in soldien Fällen

zuweilen nicht die Spirale fortsetzen, sondern in irgendwelcher anderen Richtung auslaufen.

Wieder ein Beweis dafür, dnß die Krümmung des E<mbryo nur da fest bestimmt ist, wo
dieser sich innerhalb mechanischer Schranken bewegt.

Die deflnilivc Laceriiug der Kotyledonen.

I>ie Frage, wie die detinitive Lagerung der Keimlinge im reifen Samen zusUmdo kommt,

erledigt sich nun verhältnismäßig einfach und zwar am besten durch den Vergleich von

L. mäenUte und L. Beide ZepulMNiH-Arten sind, wie sehen erwilhn^ Bnfierlioh einander

so fthnlich, daß sie kaum voneinander zu unterscheiden sind; schneidet man aber ihre reifen

Samen quer durch, so zeigt sieh, daß bei L. ruäerale (Fig. 23 und Textlig. I ) die Kodyledonen

dick und schmal, bei L. 'virginicum dUnn und breit sind (Fig. 24 und Textlig. 2); die C^ucr-

schnittsform dos Embryosacks ist aber in beiden FSlloi ui^efthr die gleiche, bei L. vkrgmicim

etwaa schmaler als bei Ja nftierafo. Nun haben wir schon oben daraufhingewiesen, dafi die

Kotyledonen sich ohne jode Torsion aus dem Synergiden- in den Antipodenschenkel hinttber-

krümraen, so daß die Querschnitte tler Kotyledon«'n spiegelbildlich zueinander orientiert sind

(Fig. 21), und haben ferner gesehen (S. li>), daß die Kotyledonen <lie Überkriimmung schon ganz

oUendet haben, lange ehe sie ausgewachsen sind {L.c(mpestre\ Fig. 15). Es zeigen also die jungen,

ttbergekrtimmten Embryonen noch eine unregelmäßige Lagerung der Kodyledonen und nehmen
erst wahrend der Vollendung des Langen- und Dickenwachstums durch nachragliche Drehung

die typische Lagerung an. Diese Drehung wird be<lingt einerseits diirtli die GrößenVerhält-

nisse des Embryosacks, anderseits durch diejenigen der Kotyledonen- ^uud Stiel-)querschDittc.

Die OrOÄenrerhldtnisBe des Embryoeacks mttssen als von Tomherein fest bestimmte

angesehen werden. Man kann das einmal rlaraus schließen, daß die Samen stets dieselben

Qnenchntttsformen seigen; es ergibt sich aber auch noch aus Beobachtungen bei Ra^hamu-
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Öainpnunla^on. Man tindet uüiiilicli häutig bei ungünstigen WitteruDg«verhültni»»en voll-

•tftndig ausgewadmne Samfliuuiiagen, d«re& I^bfyoncn lieh nieht entwlekitt kaben, md
aadreneila Ovnl», in denen swei Embiyon«! aar Reife gekommen sind. In beiden FlUen

weiten die Omla die gewöhnlichen Größenvcrh.'iltnisse auf.

Ebenso wie boim Ovulum, ist auch bei den Embryonen die Gestalt von vornherein

gegeben. Das zeigte aich bei den Kulturen außerhalb dos Embryosauks, wo bei normalem

Wacbstom die Gestalt der Ko^ledonen derjenigen der innerbalb des Ornloms gewachsenen

entsprach. Natürlich kommen Schwankungen der QrOfie der Embryonen vor, and swar
nicht nur bei den kultivierten, »ondern auch bei den an der Pflanze reifenden Samen, die

je nach den \N'itteriing.sverhttItniMen betrttchUich frUher oder später durch Wasserabgabe sur

Reife achreiten können.

Ko^ledonen and Embryosack streben also in ihnr Entwicklung einer bestimmten

Querschnittsform zu. Daraus ergibt sich flir L. virgmiom ohne weitere«, daß die Kotyledonen

auf keinen Fall in notorliizi r Lage Platz timlen können (TextH;:. Ji. Wenn die Kotyledonen

äach bleiben, können sie also nur in (im Prinsip) plourorhizcr Orientierung Platz tinden

Eine orthoploke Lagerung wäre

swar allenfiiUs noch denkbar; diese

seirt aber eine Faltung der Kotyle*

denen iroraas, und eine solche kann

nur zostande kommen, wenn die

Kotyledonen wihrand der Ent-
wicklung durch die Plataverhlüt-

nissegeawungensind, sich zusammen-

sufaltcn, wie das unten flir EaphanM
gezeigt wird, nicht aber, wenn aie

bia anm AbschluB der Überkrttm-

mang reichlich Plata sur Verfügung

hatten, um sich mit flachen Kotyle-

donen KU entwickeln.

Die Drehung der Kotyle-

donen Ton L. virffhiieim in die

pleurorhiae Lage kommt dann da-

durch zustande, daß die Kotyledonen

beim Wachstum ihrer .Spreiten an die Ovulumwand unstot^cn und hier entlang gleiten, bis

sie pleurorhiz orientiert sind (Textüg. 3), wo das W^achstum des Embryosacks der Einfeehheit

halber nnberUcksichtigt geblieben ist.

Bei L. ruderaU und <Ua Verhältniase im Prinzip dieselben , . aber nicht so prägnant

wie bei L. vi'rffinictm. Wenn man »iili niiniHeh liier die Kcitylodonen in pleurorhizer Lage

einzeichnet (Texttig. 1), ergibt sich, daä der <i^uerdurchmeiiäcr des Embryosacks nur um
weniges su klein ist; und man konnte einwenden, daB diese geringe DifiiBrefta nicht aus>

rdohend wKre, um «ne notorhiae Lagerang au erawingen.

Dagegen ist ntin aber zu bemerken, daß die beiden Kotyledonen ungleich entwickelt

sind, und daß, wenn man statt des schwächeren den stärkeren Querschnitt als Maß nimmt,

und danach eine pleurorhize Lagerung konstruiert, die Differenz völlig ausreichend wäre.

Dabei ist weiter an bedenken , da6 b«de Kotyledonen der Anlage nadi TOllig gleich

aind, und dafi es nur vom Zufeil abhängt, welohw von ihnen auf das Wttrzelchen su liegen

kommt Beide Kotyledonen streboi abo in der Entwicklung dem grOfiereo, abgemndeten

1 8

Fig. 1. L. ruiWralf. Quor»chnitt durch einen reifen

Die Kotylodoncii in traniveisaler Lsfenui|f siagsselehnet.

Fig. 2. L. virgitücum. Desgl.

Fig. S. Sehema für die Drohung der Kotyledonen. Oss

'

tan des Enbiyosseks ist uabeittek^ielttigt geissssa.

L.iy,.,^cd by Google
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Quenchnitt su. Wenn sie daher unprllnglich achrSg (nicht abaolat tnuuvenal) «tanden,

werden sie so lange wachsen, als Platz zur Verfügung ist, und sich dabei nach demselban

Prinzip svie Ij.virginicum Textfig. 3) an der Wund entlang gleitend bis zu notorhizer Orientierung

drehen, üb Kotyledonen, die während der £Dtwickluog ganz genuu transversal stehen, sich auch

aeUkfilieli nooh in die mediane Lage drehen, mafi idi dahingestellt sein laasMci. Es kommen
ja bei sonst rogelmaBiger Lagerang hier und da Ausnahmen vor, s. B. statt des gewöhnlich

picurorhizen CAetraMtANf-Snmcns notorhizer; bei L. ruderaJe ist mir allerdings niemals dn
pleurorhizor Keimling zu Gesiebt gekommen. Das beeinträcbtigt aber die allgemeine Beweis-

führung nicht weiter, so daß wir sagen können: Die Lagerung der Keime im reifen

Samen wird bedingt durch GröBe und Oestali einerseits des Embryosacks»
anderseits des Embryo beaw. seiner Kotyledonen. — Daß L. vkrgMam niokt

rein {ileurorliiz, sondern schrilg plcurorhiz (= pseudopleurorhiz) ist, hängt damit sttsanwien,

daß ilcr Lilngsdunbmesser des Embryosaeks zu kurz ist, als daß die Kotyledonen in typisch

pleururhizer Lage Platz tindeu könnten (Texthg. 2). An der nachträglichen Drehung der

Kotyledonen in die typische Lage nimmt Übrigens nur die im Antipodenschenkel liegende

Partie der Kotyledonen teil. Die Kotyledonenbasis im Synngidenschenkei bdiRlt mehr oder

weniger die ursprüngliche unregelmäßige Lage bei (Fig. 25, 2»»), weil der Gesarntqucrschnitt

der Kotyledonenbasis annähernd rundlich ist, also in jeder Orientierung ungefähr gleich

gut Platz tindet.

Etwas anders liegen die Verhltltnisse bei den orthoploken Embryonen, a. B. bei

Bqpkmuu. Hier sind, wie schon erwihnt, die Kotyledonen von Anfang an sehr breit und

dünn und müssen wJlhrend der ganzen Entwicklung in einer dünnen, der Embryosackwand

anliegenden EndospennHtliiclit waclisen. Die Kotyledonen sind infolgedossfu der Embryo-

sackwand von Anfang an tlach angelegt. Wenn die Embryonen Ubergekruiuuii sind, haben

sie sehen so breite Keimblatter, dsA diese infolge des yerblltnismtlflig geringen Quer-

durchmessers des ^mbryosaoks sich wie ein halbgeöffnetes Buch einfalten müssen. Der
halb offenen Seite gegenüber steht im SytH'rgid<'nsebenkel der 8tiel des Euibryn. Die

tvjiiscli orllio]iloke Lagerung, d. Ii. das Umschließen <h's ^Stiels" von den scliart" winkel-

förmig zusammengefalteten Kotyledonarspreiten kommt erst dadurch zustande, daß beim

Austrocknen des Ovaloms wfihrend der Rdfe der flttssige Inhalt des Endospermsacks vor»

schwindet, der ganze Same sich vollständig abflacht und dadurch der „Stiel" in eine Rinne

zwis< heil den Kändern der zusammengefalteten Kotyledonen gepreßt wird. Es würde zu

weit llihreii, hier noch auf die verschiedenen 8amenformcn bei den übrigen Cruciferen

näher einzugehen. Die angeführten Beispiele werden genügen, um einleuchtend au machen,

äiM ttberaU meehaniache und Baumorsadien die Lsgerung der Ko^ledonen im rmfen Samen
bedingen.

Zanmimeiifkssiiig der Besoltate.

Die Orientierung der Cruziferenembryonen ist von der Anlage der Kotyledonen ab

eine unr«gelmiflige. In jedem Embiyosack bleibt aber die einmal austande gekommene

OrieDtiwung wahrend der ersten Stadien der Entwicklung, insbesondere wahrend der Über»

krUmmung aus dem Synergiden- in den Antipodenschenkcl des kampylotropen ( »vulums,

die gleiche. Aus dem Verhalten des Embryo nach der Befreiung aus dem Embryosack

geht hervor, daß die Ursachen ftir die Üherkriimmuug mechanischer Natur sein müssen.

Die in Wirkung tretend«ii Faktoren aind einerseits das Beatreben des Embryo^ gerade su

wachsen, infolgedessen der Embryo immer wieder nach der Embryosackwand gedrängt wird»

andrerseits der Widerstand der unlöslichen oder wenigstens anfangs unlöslichen Jilndosperm-

Digitized by Goügl(
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scliirhtf"n . an denen dii' Knil>rvonon mit doi S|iit/.<' ;ui>*ton< ii . woiluirli sflilicßlicli Ijfwii kt

winl, (laß sich die Embryoiicii der LiuLryusackvvaiid angr.schiuicgt krUniim-n. Erst weiiu

die ÜberkrümniuQg beendet ist, wird die definitive Lagerung der Kmbiyonen geregelt, and

zwar gleichfeUt auf mecbanlschem Wege. In den vom KrobryoMck cur Verfügung gestellten

Baom können nämlich, wie besonders aus dem Vergleit h von rudrrale und L viryinicum

hervorgeht, die Kotyledonen nur auf eine ganz bestimmte Art hin.'inwacliMen , da sie be-

stimmte Dicke und Breite annehmen mitssou und auch die (.tröUenverhultiiitMtc den Embryu»ack«

von vomberein bestimmt «ind.
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Erklärung der Abbildnngen.

Fi|;> I. L'iiiiliiim ruAeraU. Qnencbnitt dun Ii ein Jiiu);cs Ovulum. Keimling noch nicht gekrfimmt. In

der einen Samenanlage liegen die Kotyledonen plenrorhu, in der anderen schilg. End. »
Endosperm, I. « Endospermlamelle swiadien den beiden Kotyledonen; h. — LMnellen der

fahrhen 8eheidewand. Vergr. 61 : 1.

Fig. 2. Desgl. Qaersebaitt durch ein Ovalum mit Obergekrflronitem Keimling, Die Kotyledonen sind

plenrorhis orientiert nnd an der KrOmmungsstelle getrolfeD. Vergr. 37:1.

Fig. 8. Desgl. Halbreif)- Sumei)anlngf. Der eine Embiyo fast notorhtS, der rii>I<m< ^rhritg; beide lasi^cu

noch erkennen, dafi die Kotyledonen sich übeigelu&annt haben, ohne die Orientierung zu

Indem. Bei a ist der Schnitt sehrlig, mm Teil noch durch das hvpokotyle CHied gefBbrt

Vergr. 27 : I.

Fig. 4. Desgl. Querschnitt durch die UUfte eines jungen Fmehtknotens. £mbk. — Embryonalkugel im
Synergidenschenkel (8s.) des Embryosaeks; die Teilungswinde stehen schräg; As. — Anti-

podenschenkel; f«. falsclif Silu'idewaiid. Vergr. löO : 1.

Fig. b. Desgl. Längsschnitt durch ein junges Ovulum. Der Embryo ist durch den dünnen Endospeimbclag
an die Wand gedrfidct Emb. « Embryo; End. « Endospenn; 8p. Snspensor. Vergr. 27 : 1.

Fig, 6« Cothlitiri'i Jani-n. Mitleliilte Sarnoiianlagi-. I). r Uiiiiil.; des Ovultuii« und des Embryo sind mit

dem Zeichenapparat gezeichnet, dann das Ovulum aufgerissen und sofort der betreite Embryo
wieder mit dem Apparat geseiehnet und — ponktiert — in das erste Bild eingetragen.

Flg. 7. Dea^M. .Eifert- Sameoanlage. Der Emb ry osac k ist suerst au.s ilt in Ovulum Ik thus jiräpariert und

mit dem Zeichenapparat gezeichnet, dann aufgerissen. Der befreite Embryo wieder mit dem
Zeichenapparat geseiehnet und In die Umrisse des Embryosaeks bineinprojisiert
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Fig. 8. Desgl. Jüngere i^mcnaiilago. Au« dem Uvulum mit dem Ba«icnne8«or ciue dicke, mittlere

Scheibe w hemuBgeschnitten, dtO der Embiyo erikennbkr warde, mit dem ZeieheupiMmt
pezcichiu't. liaiiii dfr Embryo heraiispräpariert , sofnrf mit dem Zfichcnapparat gezeichnet

uod - puuktiert — in das erste Bild hioeiDgezeiiiinet. Kinbs. = der durch den Schnitt

getrelfene EmbryoMck.
Fig. 9. X«. rudrrulr. Lfmi.'-i'^i'hnitt durch ii<^ii Elnbryo^iick , <Iit mir Knilw-iK rtn inif^i'lüllt i^it. I">ic Si>it;^o

des einen Kotylcdon ist an die Wand angestoßen, abgebogen und drüciit auf die Spitze des

swrften KotfMon. Beginn der Obericrflnininng. Vergr. SO : I.

Fig. IOl Dc«gl. Der cim' Kotylfdon ^chon an dfr ruiUiT»f''n Rndosjuirni.-irliicht ungeitofleil and
gekrümmt, liegt aber noch nicht an dem anderen Kutyledon au. Vcrgr. 50 : 1.

Fig. II. Deiigl. Beide Koljledoaen aind gelKiümmt, der innere — nageAbr in der Hitte bei « — flimlich

geknickt. Vorjjr. ."K) : 1.

Fig. 12. L. canijHStif. Längsschnitt. Der Embrjro krümmt sich ungefähr in zwei Drittel der Lflngetchae

des mit Endosperm «ngef&llten BnbfjPOMcks. Enbw. EmbiToeaekwand; find. Endoq)erm.

Fig. 13. Deof.'!. Die rbi>rkrQmmunj; int vollendet, aber der Embryo nur wenig Bber die Ifitte der

Län^^sachae des Embryosacks gekrümmt.
Fig. 14 Desgl. L. eampettre. Lingsachnitt. Der nach der Wand zu lie^'ende Ko^iedOB ilt schon ein

kli'iii wenig nach innen einpokniokt. Da« Endofip<'rin ift infolfrc der Fixioinnfj snaamengerallou

und hut sicti vom Embryo, ilem <'s in tViat-hcm Zustand dicht auliegt, abgelieben. Die
EndoHjiorin/cllon sind an der Stelle, in der die Kiflmmnng erfolgen wild, Mhon geleckert, je
näher dein Embryo, desto mehr. Vergr. "»O : 1.

Fig. l.*». /,. niilrrtde. Längsschnitt durch den Embryosaek. Vergr. 27: 1.

Fig. H;. l>v~-\. Fast reif. Vergr. 27 : 1.

Fig. 17. Desgl. Reif. Ver;ir. 27 : 1.

Fig. 18. Bunias Erucaijo. Längsschnitt durch ein Owlam. Ovw. « Ortüiimwand mit großzelligem

Wassergewebe; Chi. « chlorophyllreieher Teil der Ovolomwand. Vorgr. 75: 1.

Fig. 19. Desgl. Älteres Stadium. Vergr. 18 : 1.

Fig. 20. Desgl. Reifer Samen. Vergr. 18 : 1.

Fig. 21. L. ru'lrrnle. Die eine Samenanlage plenrorhiz, die andere schräg. Bei der schrägen sind die

Kotyledonen in der Krümmnng getroffen, dio Flächen der KotjrledonenbMen im Synergiden-

dienkelisX stehen spiegelbildlich m denen im Antipodondienkel (>>. Yetgr. 50 : 1.

Fig. 22. rwltraU. Fast reifer Snaieitt. Die Lagemnf der Kotyledonen iit noch nidit ngebnlSig.

Vergr. 27 : 1.

Fig. 28. Desgl. Reifer Samen, vOllig regelmäßige Gestalt und anatomiaeber Ban der Kotyledmien.

Vergr. 84:1.

Fig. 24. L. virgnüatm. Querschnitt durch den reifen SmbiTOeaelL. Lagerung pseudopleurorhiz. Vergr.

27:1.
Fig. 25. L. rudrrnic. Querschnitt durch den oberen Teil eine« reifen Samens Die Orientierung der

Kotyledononbasen im Synergidenschenkel ist schräg geblieben ; nur die freien Kotyledonenteile

im Antipodeneeheakel haben notorfaise Lagerang angenenunea. Veigr. 98 : 1.

Fig. 28. L. rirginicum. Querschnitt durcli « inen lialbreifen Samen; pMndopiearorills; seigti dafi die

Orientierung ursprünglich schräg war. Vcrgr. : 1.

Fig. 27. De«gL Samen fut reit Veigr. 48:1.
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Cruciferenstudien IV.

Die V'ariauteu der Embryolage.

Von

H. CM m Solms.

Hienu Tafel U.

In meiner Ahli uullung Uber JRapülreUa rmno»üsima habe ich mich zum Schlum Uber

die phylogenetinchf^ rilicdcrunp der Cruciferen geäussert; ich habe die Notorhizen als den

^ Alteren Kern der Familie biDgcatellt, von welchem einerseib; als geschlossene Masse naher

VerwaadtMliaft die Orthoploceom deriTiren, dem steh andererseits, an «inadiw Qaltaiigeii oder

0«ttimgigruppen MuetMod, sahlreich« kleine Seitenreihen «ngliedem, deren Gosemmthrit die

plenrorhizen und pleuroploken Formen unserer Systeme omfaflt. Es konnte das tndess bei

jener Gelegenheit nur in Kürze auagesprochen, nicht aber im Einzelnen begründet werden.

Die That^achcn zuMammenzuütellcn , die mir diese AuiTassung aufdrängten, eine Darlegung

deim SU geben, warum ich die systematischen Abtheilangen der Ortboplooeen einer», der

Pleororbizen und Pleuroploken andererseits fllr durobavs ungleidiwerUiigimd nicht ooordinirbar

halte^ soll der Zweck der vorliegenden Arbeit sein.

Bald schon nachdem de O and olle') auf K. Rrown's') Anregung liin die Knihryonal-

vharactere als ilauptcintheilungiiprinzip durchgcfuiirt iiattc, begannen Zweifel an der von

ihm oranageeetaten Schirfe der Distinetimi Ton notorhiser und pleurmrhiser Cotjrledonen»

fiütung hervorzutreten. Schon 1826 erschien eine treffliche, heute freilich fast ve^essene,

darauf bezügliche Arbeit von Mnnnnrd '). die unter Jacf|ues Ouv'h Aegide steht und eine

Menge genauer Beobachtungen desselbt^u umschlieast. iiier werden zuerst eine Anzahl von

Irrthümern de Candolie's richtig gestellt Dass solche untergelaufen waren, ist begreiflich

genug, wenn man die Bfane des Material* bedenkt, die de CandoUe an bewältigen hatte,

wenn man sich andererseits an die von Hegelmai er') bereits zur Oenage hervorgehobene

Tbatsache erinnert, dass die definitive Lage des Krabrvo erst kurz vor der Ri^ife erreicht wird,

dass also Befunde an nicht ganz ausgereiften Samen nur mit äusserster Vorsicht herangezogen

werden dürfen. In der That erechdnen dieie lii««»lich oft lo TollkonnDen auHvAilldeli daas

auch ich wied«rholt, amnal bei CtmrmgM maHriMa, eolohen Tinachangen veriiel, die dann

nur durch wiederholte Untersuchung der gleichen Art Ton Esemplaren venohiedener Hei^

kvnft beaeittgt worden konnten.

Monnard hat weiterhin als erster das Schwanken der Cot^ledonarlage zwisclicn Noto-

and Plearorfaisie flbr die reifen Samen einer Anahl von Formen in eingehender Weiae

baqwochen. £• waren daa: „Xemero »oastMitj flMtfwui oi^ptiw, OofMaDa pntmfAwu^

rilsa'rr- y MM. Hall u. 8
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Ldibtiktrkt mariHiM, PtIntaXlis pyrenaica, Erysinmm Madomamm J. Gay von den Falkland-

inselny detsen Diagnose hier snerst gegeben wird. Der Fall von Kernera ist am bekanntesten

geworden und ist, weil ihn J. D. Koch bei Rohling und in der „Synopsis" erwähnt, in

alle neueren Florenwerke übergegangen. Man kann den Thatbestaiid für diese Pflanze nicht

besser beschreiben, ab «-a durch J. Gay'), p. 4lX> in den nachfolgenden Sätzen geschehen

ist: gOr voici ce que j'ai tronyi dans les ^hantillons pyröntois. Sur 29 embryons ramollis

et d^ponillds de leur membrane propre l(i m'ont offert une radicule aussi rigoureusement

laterale, qu'elle peut ITtre dans les vraios Pleurorliizt'es ; 0 autres m'ont pr^senti* c-ette meme

forme mais avec une deviation appn-ciablc. Au licu de ciuvrir i'galenicnt les bords des

deux cotyludons, comme cela a lieu dans les vraies Plcurorhizees, la radicule de ces embryons

^lait appliquäe sur le dos de Tun d'eox, de mani^re k en toucher le bord ou k »e rapprocher

de oe bord apres en avoir öte plus ou moins icart^ksa basc. Cette position ötait ÖTideaunent

un passage de la forme pleurorliizi'-' ä la forme notorliizi'o et on effet k'> (juatn' «Miibryons

restants m'ont oflfert rette dernit-n; forme dans toute sa puretö ; leur radicule etait övidemment

dorsale et appliquüe sur le niilieu du dos."

Zn den von Monnard angeAlhrten Gattungen fügte Ledebour*) (kMe hinnu, von der

er sagt: „In Cakile enim radicula in semine loculi superioris Semper ezaote donalis; in

seminibus loculi inferioris certc rd)li(|ua, limburo cotyledonum tangcns sed nun(|iiain rimalis

ut in Pleurorhizeis veris." Es halle übrigens bereits Del ess ert Tab. 57 im Jahre für die

westindische C. Mgwdi* VHär, einen Embryo notorhizus abgebildet. Koch [Röhling*)]

£snd nun diese Angabe nicht beststigt und meint: «Sollte die Pflanze hierin abindem?*'

Im Anschluß an ihn wird sie fast in allen späteren Floren als rein seitenwurzlich bezeichnet:

nur bei Grenier Godron, Fl. F. 1 S. 154, Hndet sich wieder die Notiz „radicule laterale,

oblique, on plus rarement dorsale". Koch [Rühling*)] S. 483, das Bisherige zus&mmen-

fkssend, sagt ganz prttcis: „Bs ist nor eine <lUe Saofasi, dasi es auch hier sogar AusnaiweB

und üebergingtt giebt, wennschon sie nicht so hilufig vorkommen. Die auf einander liegenden

Saraenlappen haben zuweilen eine etwas schiefe Lage, das macht keine Sdhwierigkeit ,
es

bleibt doch ein rUckenwurzlirlier Keim; aber sie sind ein ander Mal etwas concav und die

rinnig gefalteten zuweilen nur halb zirkelförmig rinuig; hier gehen beide Formen in einander.

Der eine Samenlappen ist nuweilen schmäler als der andere, und nun legt sich das Wflnelohen

in den Raum, den der sohmllere Samenlappen auf der einen Seite flbrig Usst. Ob wir in

einem solchen Falle einen vorschoben rUcken- oder seitcnwurzligen Keim vor un« haben,

müssen die anderen Arten der Gattung lehren.'' Darauf fussend, war in der Folge bei tlen

Autoren die Meinung verbreitet, dass häutige Uebergänge zwischen Notorhizie einer- Pleurorhizie

und Orthoplocie andererseits existiren, obechon bis 18(17, bis sum Erseheinen von Beut harn

undHooker's „Genera" nur wenig neu<- Beispiele nachzuweisen sein dürften. Nur f^Sisfwhriut»

(Sraya) pinnaiifidum und für das nahestehende S. Zanonii aus dem Toscanischen Apennin Hnde

ich bei J. Gay') ein solches Schwanken vermerkt. Heim ersteren hat er unter zehn Enibryonen

einen pleurorbizen gefunden; die übrigen waren mehr oder minder notorhiz. Bei H. Zanomi

habe ich selbst fast durchweg sohrMg notorhiae Lage gefunden. Als Gattungen, bei welchen noto-

rbize und pleurorlii/c F.iiibryonen vorkommen, finde ich in Bentham undHooker's „Genera*

Moriera, Hesperis, Mnicolmia und Chi'iratithwi erwähnt. Besonders bei dem nordamerikanischiMi

Cheiranihus pygmaeus Hook, sollen beide Formen und ausserdem sogar noch „coiiikdones

cOHVolutae' in einer und derselben Schote vorkommen. Für Cheiranthus ist dieses Verhalten

von Wettstein*) später bestätigt worden. Er stellt den Wechsel von Note- und

Pleurorhizie. für den er den Abpiattungsgrad des einzelnen Samens verantwortlich machen

mochte, ftr folgende Species fest: ,0. C%«irt (cf. p. 38, '6% Cornitkm Boisa., ArbMeula LiMe
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ui 'I IhiifoliHS Ars. Ha i 1 1 () II ' I ;^ifljt l^T^l an, dans er bei der gewöhnlichen iili-iirorliizen Cardamine

praiensis auf einer tciuliten Wieso des Waldes von MoutiuoriMicy in allen (etwa 50) unter-

suchten Samen Notorhizie vorgefunden habe. Bei Cosson') tindcn sich weitere bezügliche

Angaben filr Mt^fkSela parmftora^ Maleobm'o aegfpHaea und HnätAimia pefroea. Und ungefiüir

gleichzeitig (1883) hat Pnniol') sich dahin ausgesprochen, daas exacte, der Definition De
Candolle's ontsprcchentl«^ I'leiirorliizie geradezu eine seltene Erscheinung sei, die er,

gehäufter Uutcräuchung ungeachtet, nur bei Jitscuiella, Anasiatica und Ciypcola habe nach-

wdaen können. Er sagt dann weiter von den Pleurorhizon p. 7; |,£n Htliti U ndicule eet

incombuite k son origine; etle ne devicnt accombante qu'nn pen an delk et eneore d'ane

fuvon trcd oblii|ae, cbevauchant 8ur une face eommissurale en biseM^ qn'il lai arrivc raeme

(|ut'!(|ih'foi.s de ne pns atteindre; et ahirs die rente siir Ic dos rangeant la margc ile plus

ou moinä prös. J'en ai couätatu de» cu« frü^uentä duno plusieurs genres rüputuä pleurorhiz^es

et qui deviennent alors notorrhisdes (Cheiranthtt CkeiH, MattMota trietuptdatOy eoroMpt/bfo,

»Mmkmay parviflon, Londutphora GatptomMtfafia, Notoeeras eanarwiwe, NaikirUum »ffiemalef

palustre, amphibium, Barharaea vulgaris, Cardamine Ingtatiens, Thlaspi campesire).'^ Und
das sintl nur difjenigeii Fnrnicn, die ihm die prilgnantesten Ucbergilngo geboten haben. Mehr

oder minder dcutliciio AnklUnge tiudet er noch bei vielen 8pecie8 aller möglicher Gattungen

vor. Prantl, der bei seiner 1890 gedruckten Bearbeitung der Familie fdr die .Nattlrlichen

Pflanzenfamilien" PomeU Arbeit nickt kannte, brachte seineraeit» neue Belege tBiX OdUhodnm,
Porphyrocndon. Stuhendorßa, Tniihrofipermum, Thelypodium und Waren bei ; er giebt ausserdem

an. (las.s dii- Arten von Dilojihia sich verschieden verhalten, indem die eine noto-, <lie andere

plfurorhize Embryonen bietet. Ein Gleiche« wurde schon früher von liarncoud (Gay Cl.

Air die Gattung Crträamme aotirt, au welchem pleurorhtaen Genua er n&mlieh eine notorhiae

Art aus Chile {Card. ColchagueMtt Bism.) rechnet Diese Ctordamine Cotdutffumns hat

0. K. Schulz') \i. von der Gaffunfr ausgeschlossen, freilich ohne anzugeben, wohin

er sie gerechnet sehen will. Mir h.it die l'tl.inze nicht zu (ieliote gesfuiden. Auch liegel-

maier') hat iH*.).'» die Zahl der hier in Betracht kommenden Fülle durch Isatis vermehrt.

Da» endlich bei A^hionema die Kapseln notorhize, die Schliessfrttehte dagegen wesentlich

pleororhise Samen beiden, habe ich dargethan (Solms*).

Das« sieh ganz anrdo-rf Verhflltiiissc auch bei den naeh P o m e I pli urnploken Lepidiccn

vorfinden, lehren uns Stroi/miowia (Fournier'-) sowie Lf;^/(/(H/^M /r(//H;n<»H A » e h e r so n

endlich die daraufhin zuerst von Cosson*) untersuchte Gattung Efucaria. Bei Lepidium

«jrfmunMMN sind die Cotyledonen an der Basis einfach notorhiz, erleiden aber gegen die Spitae

hin eine Drehung, die sie in pleurorhize Stellung bringt Die Thatsache, dass die von W e bb *)

tim rlir->i r FlL'cnthümlichkeit willen auf Kosten unseres Lep. virgininnum gebildete Gattung

Ckpiocardamum so gar kciuen Anklang gefunden, zeigt zur Genüge, wie sehr die L'eberzeugung

von der UnbeatAndigk«t dieser Charaktere bei den Systematikam durchgedrungen war.

Man fimd sich damit ab, sie als Anomalform ruhig bei der Gattung zu belassen. In Ihnlicher

"Wetse hatte sich schon J. Gay In ! Monnard') besttglich Kenura ans der Affairc gezogen,

wenn er p. 101 adnot. sa^'tc: „M.iis en comparant les nombres on voit quc le C. anxatilis

est plus souvent plcurorhizü ({ue notorhizö et que par consei^uent il peut restcr sans incou-

toient daaa le grare CotMeäria," Ja manche Autoren hatten bermts aufgestellte pleuro-

und notorhiae Genera susamroengesogen, wie Grenier Godron TUaq» und Oapteüa.

Wo ich nun auch den Samenbau der von Monnard') resp. Gay oder von Pomel
angeführten Pflanzen naehuntersuehte , fand icli deren Angabf-n durchwe;: bestätigt , und

würde es desslialb zwecklos sein, die betretfenden Arten alle namhaft zu machen, ^iur eine

von den aufs Gerathewohl untersuchten Gattungen mag heransgegriffim sein, CoMearia nämlich,
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oo d«r ich, soweit das su Gebote stehende Material das erlaubte, eine Beihe von Species

erglichen habe.

Cochleoria ofßcinalis hat mässig grosse, kuglig-ciförmigc, röthlichbraune Samen mit

einer Testa, die Uber der dickwandigen, pallisadcnähnlichcn Innenschicht coibtbirteti Gewebe

zeigt. Die Epidermis ist gleichfalls im Grossen und Ganzen coUabirt; nur eincelne ihrer

ZeUen ragen als stampfe, kegelfbnnige Zapfen hervor. Sie sind inhaltsleer; ihre Aussenwand

ist ziemlich stark verdickt und gliinzend, ohne indess irgendwie im Wasser zu qudlen. Diese

Zapfen bewirken am trockenen Samen eine zerstreute Punktirung. Mit d'A r b au m o n t ' s')

Angaben stimmt das freilich nicht ganz Uberein. Das Endosporm wurde hier stets uiehrscliichtig

angetroffen; seine ttufierst«^ sonst meist allein vorhaadene Zelllage* war durch ihre Inhalts-

besekaffisnheit vor den anderen ausgeseichnei Der Embryo erweist sieb in seltenen F>llen

als echt pleurorhiz; gewöhnlich aber liegt das Stengelchen der Kante des einen Keimblattes

auf. Sehnige Notorhizie kommt öfters vor; wirkliche luibe ich dagegen unter 28 unter-

suchten Jäamen bloss ein Mal gefunden, ihr suhliessen sieh C. danica und C. pyrenaica

nnmitlsibMr an.

Bei OttMearia Amdun Boi$$. nnd der nahestehenden O. SeH^^uvimm Botst, sind

viel grössere eiförmige Samen vorhanden, deren glatte Aus.-enflitche von elnar eontinoiillcb«!

Scliicht flacher Schicimzcllen gebildet wird. Im Wasser quillt diese, ohne dass es indess zur

Zersprengung der Zellen und zur Bildung von Schleimzapfen kilme. Immerhin freilich wäre

ei^ obechon die Kiqpseln von selbst angesprungen waren, möglieh, dass ne^ etwas noäuei^

in freier Natar dennoch aar Sprengung der Sameaeptdermis gekommen sein worden. Ein
derartigcä Verhalten bei Nothreife wurde anderwärts thatsächlich beobachtet. Und da die

Fertigstellung der Schleimzellen der letzte Act des Reifeprozosses ist und der Definitiv-

gestaltung des Embryo nachfolgt, so muß man in diesem Punkt bei Schlüssen aus Herbar-

mateiial recht vorsichtig sein. Den Embiyo fand ich plenrorhis oder subpleurorhia, gel<^endieh

mit etwas gegen den CotylcdonarrOoken verschobener Radicula.

Cochlearia Szovitsii Hoiss., zu dessen Section Pseudocamelina gehörig, hat ziemlich

kleine, zusammengedrtiekte Samen von gelblicher Farbe. Ihre glatte, dünne und weiche

Testa ist von einer continuirlicben Lage von ungesprengten Schleiuizellen bekleidet. Der
Embryo erwies sieb in sechs untersuchten Fillen genau plenrorhis mit langem, dOnnem,
umgebogenen und bis zur Mitte des Vorderrandes der Cotyledonen Ubergreifendem Stengelehen.

Zwischen ihm und der stark entwickelti n, wie ;^'ew()linlich der Te.sta anhängenden Endosperm-

achicht fati<l ich Bpaiteufbrmige Lücken, und fallen desswegen an Schnitten die Cotyledonen

stets heraus.

Die kldnoi, rothbraunen, nierenftrmigen Samen der CoM. flava Bamät.^ die ieh

einem völlig ausgereiften Exemplar Musei Beroh'nensü entnahm, sind in der blasig auf-

getriebenen Schote in grösserer Zahl zu finden. Ihre diinne Testa ist im Uefcuchfcten Zustand

schon für Loupenbetrachtung mit einer zierlichen, weitmasehig-polvgonaU n Netzzeichnung

versehen, die von den cutisirten Seitenwänden der Schleimzellen herrührt. Diese sind von

betrlchtliehem Durehmeeser und qudlen bis su praller Vorwdlbnng ihrer Aussenwand au£
Der flmbiyo wurde stets pleurorhiz oder subpleurorhiz mit Andeutung von Pleuroplocie

gefunden; er zeichnet «ich durch einen ziemlich kurzen Stengclfheil und durch h-ichte Aus-

randung des Vorderrandes der Keimblätter aus. Elf Samen ergaben alle das gleiche liesultat.

Cochlearia glattifoUa L. vom £ltang de Berre (ßouches du Rhdne) hat kleine^ eiförmige,

rothbraune Samen, die bei Loupenbetrachtung dicht stachlig aussdien. Die Aussenschicht

* Wsgen des tbats&chlich bei den Uniciferen stets vorhandcueu Endospemu vergl Gaignsrd*),
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der Twte «cUiewt sich im Bau an die von C. ofßemdU» «n und entbehrt der Schleimidlflo.

Aber die etwas gedrängter stehenden Kegel papillcn sind viel länger und spitzer ab dort. Zu
meiner TTeberriischung konnte ich liii r picurorhizc Emhryonen überhaupt nicht finden. Von
23 unterauchten ab«ulut reifen 8amun ergjibeu 14 einen typisch notorhixen Keim, dessen

Badicnla noch aimerdeni einer mehr oder weniger ausgesprochenen gruboülhnlicheii Forche de«

proximalen Cotyledon «ngebgert war. Die 11 anderen waren Uebergan^ffinmai, die indeae alle

der Notorhizie näher Btanden als der Pleurorhizie, indem ihr Wttrselchen bloss mehr oder

weniger stark auf dii- Seite dc-s ('otyledonarrUfkeiis verschoben erschien. Ks scheint, das«

die Samen dieser Pflanze von den Autoren nicht untersucht worden sindj andernfalls wäre

•ie ticherlich yon Jedermann als notorhis besMchnet und niher an Cam^ma herangerttckt

worden. Fttr letztere Oattung bleiben in der That nur die BlUthenliube und die spitzen, am
Griffel herauflaufenden Fortsätze A^r Klappen als Distinctivcharacter gegen CochJearia gUufifolü»

Qbrig. Freilich ist der Bau der Sameiiojjiderniis, den ich hei Cnmclina äentata untersuchte,

ein anderer, ülzquisit ausgebildete Schleinizeilen sind hier vorhanden, die im Wasser eine

dieke Gallerthttlle um die Samen eraeugen. Auf dieie Diffiarenien des Teitabanee, die

mindeetena für kleinere Gruppen ntther stehoider Speciea charakteristisch sein dürften,

deren systematische Hedcutunj,' in genere man aber mangels au.sgedchntcr cinsclililgiger Unter-

suchungen noch gar nicht lieurtheilen kann, mag an dieser Stelle hingewiesen werden. Viel

brauchbares Bezügliche ist bei Guignurd') und d' Arbaumont'; zu linden. Eine Mittel»

Stellung Bwischen CoM, gUuHfoUa und den übrigen untersachten Arten nimmt CbdUeorMi

(Kemera) saxatilis, die ich an im liiesigen Garten erwaclisenen Materialien untersuchte,

bcEÜglich der Fjigcvei hiiltnisse des Knil»rvo ein. Notorhize Embryonen finden sich aber

«elten, subpleurorhize in gros.ser Zahl, daneben intermediäre, die aber in der Regel mehr der

pleurorhizen Ausbildung zuiteigen, so dass man bei minder eingehender Untersuchung sie

filr plearorhii, CoM, s^asHfdtia dagegen für notorhis anspreehen wird, obgleich der Unter-

schied zwischen beiden lediglich in einem nur auf dem Weg der Statistik zu ermittelnden

H besieht. Dazu koninif aber bei Kemera sa.nitiUn eine ziemlich ausgesprochene Pleuro-

plocie (Fig. 19—21), die jedenfalls viel bemerklicher ist als bei der desswegen von Fomel
in seinen Pleuroploueen gestellten Cakile. Die Tests ist anders als bei C gloiUfolia gebaut,

mit kaum sersprengten Schleimsdlen aui^;estattet

Ich zweifle nicht, daß man bei weiterer Untersuchung verschiedener Artenreihen noch'

zahlreiche dergleichen Abweichuqgen, wie die von CocJU. gUuUfoUa ist, wird naehweiseii

können.

Es iak also nach alledem unmöglich daran su aweifeln, dai die Plemrorhüde nwt eine

Abwandlang der Notorhisie darstellt, die bloss als systematisches QUederungsmoment niederen

Ranges Berechtigung hat*, dass al.so die Zusammenfassung aller dieser Formen als Platylobeae,

wie sie die französischen Autoren dunligeftlhrt haben, die vollste Berechtigung liat. Und
weiterhin ergibt sich bei der Vergleivhung pleurorhizer Speciesgruppcn oder Gattungen, daß

Tiele derselben in intimer Bemdiung au solchen stehen, die rückenworriige Embiyonen
bieten. Ein paar wenige solche Rmhen, die jedes Mal aus Gliedern der einen und der

anderen Art bestehen, mögen als Beispiele hier angefahrt sein : Ähfssum (noiorYi.) — Qypeola

(pleurorli.); Bivonnen Acihiomma Iberis (notorh.) — Ihkispi Moriera Crenuhria (pleurorh);

Sisymbrium Sienophragma (notorh.) — Arabts JJraba (pleurorh.); JErysimum (notorh.) —
CkänmOm (plearorh.); MaMhma (notorh.) — Jfoftftwrfo, Ch»rupara (pleurorh.) -, Hexaptera

* Man vergleiche die Angaben rib»r wpchselnde Lege der OotyledoneD bei Urban') nnd

U. )L Sehn Ix *j bei einigen Arten des Genu» Melilotus.
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(notorh.) — MenowvilUa (pleurorh.) sccMMf/wm Hanif'oufl, Cl. Oay'): Dilophiu snhn und

Kaschgarica (notorh.) — Dtiophiu /ontana (pleururii.). Man kauu »ich, zuiuul wenn mau an

das Verhalten von Ae^umma, welches frtther aoseinandergesetet wurde, denkt, dem nicht

yerw^hliesseni dass wir es hier mit lauter einzelnen, in sich geschlossenen Stämmen analoger

Abwamlliing zu thun halx ii. Un<l darin muß es uns bestilrken , wenn wir das Vcrhältniss

der »chließt'rüc'htigen (iuttungcn zu den kapscUVüchtigcn ina Auge fassen. Denn auch hier

sind, wie bereit« P r a ii 1 1 uufs Schärfäte betont hat, derartige Stammreihen von gleicher Be*

siehnng gans unverkennbar, deren einige wiederum beispielsweise hervorgehoben werden

mOgen, nttmlich: Braniea, Hirschfeldia, Eihottdia (JT.) — Re^isireae {S,); MaWUtiat Jfol-

colmia (K.) — Anchonium
,

Chorh})ora (S.); Enicaria crassifolia (K.) — Erucarin unrnia

{S.); AlifSSHm {K.) — Vly^eola (S.); Aetkionema {^K.) — Moriera, Crtnularia iß.); CochUaria

(£.) — IMkaria (8.). Zahlru^e andere werden sidi nach beiden Gesiditspanktwi hin bei

eingehenderer Kmntniss der Familie sicher gewinnen lassen. Es werden aber gewiss bei

Betrachtung nach einer und der anderen Hii-htung »ich auch derartige StAmme ergeben, bei

denen durch Aussterben der notorhizen iilt«ren Glieder Verarmunf? und IsoUrung eingetreten

ist; deren äeitenwurzliche desshalb ohne nähere Beziehungen daatehcn.

Gans anders dagegen gestaltet sich die Sache, wenn wir die or^oploken Gattungen

Hevuc pasäircn lassen. Sieht man von einigen noch zweifelhaften Typen, wie a. B. Mytignim

ab, die eingehende Uiitersuehung verdienen und möglicher Weise eine eigene Reiht; bilden,

so stellen sieh diese, die Ciruppen der lirassieeen und Rapistreen sttisu Uäivri uuifnsseud, aU

eine in sich geschlossene Masse dar, deren Genera sich eines an da« andere utivcrkenubsr

angliedern. Von dtfferenten Reihen, in denen die Besiehnng su wesendich differenten

Notorhizen sich aussprechen würde, ist nicht das Geringste zu spüren. Die Auabildung des

orthoploken Embryi» ist durcliwog typiseli entwickelt; Sehwaiikungen zwischen ihm und dem

rUckenwurzlicheu kommen kaum zur Geltung. Denn die Gattungen, für die dergleichen

angegeben wird, sind iQSaeiat spltrlich und, wie ich au adgen hoffe^ hMSglieh dieses Punktes

im Allgemeinen wenig concludent. Ich glaube desswegen, dass wir, ohne Besorgnias ina Blaue

zu apeculiren, annehmen dttrfen, diese ganze Brassiceenreihe werde sich auf eine oder wenige

und einander nächstverwandte, orthoplok gewordene Stammformen zuriiekfilliren lassen; ihre

jetst vorliegende reiche, aber noch nicht Uberall völlig iixirte Gliederung wird durch

• weiteres Hntiren entstanden sein. Und ebendas habe ich bei früherer Qclegenheit

(Solms*) schon darzulegen versucht

Immerhin wird es an dieser Stelle am Platz sein, die in Itede stehenden Formen kurzer

Besprechung zu unterziehen, die nach Angalte der Autoren zwischen Notorhizie und typischer

Orthoplocie vermittelnde Uebergänge darstellen sollen.

Was da aanMchst die Gattung Comiitgia betrilft, so' ist diese in ihrer heutigen Faaaung
anerst von Link') 1822 im Wesentlichen auf den Habitus lie;;nindet word« n. Der Name
stammt zwar von Heister, der jeiloeh mit dciiisellii n eine andere Pflanze (nach Aschcrson
und (iraebner'J Erysimuw du iranthoides) bezeichnete. Keichen bach der sie mit

Hülfe der Querschnittsform der Frucht schärfer zu definiren suchte, rechnet noch Sieno-

phragma IMümum daau, worin ihm indess von den neueren Floristen Niemand hat folgen

mOgen. Es ist nun die Gattung in ihrer jetzigen Gestalt nur durch den Habitus der dahin
gerechneten Arten begrenzt; alle ( "haractere lassen vollständig im Stiche. Das liaben Ii c n th ;\ m
und Uooker 1 p. 7U in den folgenden, von Cossen ') verbotenus in sein Werk Ubernoinnieuen

Worten aufs Bsetimmteste ansgesprochen: ,Qenus hahitn naturalissimum sed characteres
diagnostici a ailiqua sumpti nulli vel decipientes ; naro Cmr. j^lmUtiUgua siliquana pUtnam
dongatam An^Hii ted, TttmUdiit oolyledones fere Brossie«» «sAAei Stigma in C. eiaivaia
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snperne dilatatuni ot bipartltum e»t; in C. a\i<itrinrn miimtuni est, in C. grandifiora conicum

lobis connatiä ut in Maleolmia. C. orütttalts »ili(|uam tetriigonani Erysimi habet, et C. clavata

ailiquam teretem SbgmMi. Dabei ht di« Ahnliclikmt der beiden ältest bekannten Formen,
der C «rMiIii nnd C. austriaca so angenÜÜlig, dass selbst der atte Kocb, deaeen Cruciferen-

System Honst nur sclKirf dcHnirbaren Chnracteren Rei-luiunj,' trügt, an dietem Punkt der

blossen Ähnlichkeit eine (jonccssion zu machen sich entschlossen hatte. Er sagt vol. I ]t. i'ül

:

^Enfsmmm alpinum DC. von ganz fremdartigem ilabitus hat W a 1 1 r o t h glücklich zu Arabis

geildlt, aber S. orUmSäU nnd £ tmlHanm verspotten muere ijstematiaohe Eintbeilang.

Jenes tri^ alle Kennaeichen der Gattung Enpimum an sich und hat keine anderen auf«

zuweisen; dieses ist wegen der mit drei Nerven durchzoj^enon Sclioten ein Sisiffnbrhim (es

gieht auMerdem keine Kennzeichen, um Sisffmbrium und Erysimuvi zu unterscheiden). Man
bat swar aus diesen beiden Arten eine eigene Gattung, Conringia, errichtet, aber die

angegebenen Dntmeheidangsmerkmale finde ich nicht; ich habe der großen Ähnliohkeit

Wegen Brassica amtriaea noch bei Erysimum gelassen." Alle hierher gerechneten Arten

stimmen eben unter einander in der abMohiten Haarlosigkeit, der Neigung zur Succulcnz der

kohlartigen, blAulich bereiften Blätter in Erstaunen erregender Weise Uberoin. Nach den

Gharactaren aerfallen sie aber in mehrere Gruppen, die im Folgenden knrs betrachtet werden

nANen. Zu der ersten gehSren C ortadaHSt die bekannte einheimische Form, nnd O. auttriaea,

die. wennschon sie in der Fruchtform vcr.schiedcn sind, doch in allen anderen Pnokten wesentlich

übereinstimmen. Bei C. orientnlis hat die Frmlit nur vier Kanten, deren zwei auf die vor-

springenden Mittelnerven der Klappen entfallen, bei C. austriaca dagegen deren acht, weil

jederseits noch ein Seitennerr der Khippe kaatenartig entwickelt wird. Die drei deutlichen

Lüngi^nerven der Klappe sind dabei durch Anastomosen mit einander im Zu&ammenhang.
Beide bieten ein klein«'», flaches, fast kreisförmiges Stigma dar; ihre Drtlsen sind wenig

entwickelt und nur an der Innenseitc der kurzen I^ateralstamina zu finden, jederseits. rechts

und links von denselben, radial gestreckte Uöckerchen bildend. Die langen ^>taubgefässe

entbehren ihrer Töllig. Die Samen der C. orienialü sind von regetmttssiger Eiform und
zieinlich beträchtlicher QrOsse. Ihre Testa ist grob punktirt und iMast im Wasser zahlreiche

dicke, kegelförmig«', nie zusammenfliesHmde Schleimzapfen hervortreten. Sie ist ziemlich dick

und von lederartiger ConKistenz. Di r uuischlossene Embryo erwies sich in allen Fällen

genau notorhiz, mit flachrinnigcm proximalem Keimblatt, dessen Vertiefung die Uadicula

einlagert; der distale Gotyledon ist fast vollständig flach, eine Auskehlung desselben ist sum
Wenigsten nur in spurcnhaftem Maasse vorhanden. Von ( >rthoplocie, auch nur von angedeutett^r,

kann hi«>r kaum die Rerle .sein ( Fif:. Bei (\ au^lrinrn siii'l die Samen etwas klein. r,

Stftrker zusammengedrückt und mit äusserlich sichtbarer (rrenze dcd KadiculartliHils ; aic liegen

in der Kapsel näher an einander und sind desshalb an den Enden in der Kegel durch Bildung

ebener Drackflichen abgestampft. Ihr Bau ist wesentlich der gleiche wie bei C, crUntali»;

doch fand ich bei den von mir untersuchton. völlig reifen Materialien aus Ofen, coR KemeTf
die ich Wettsteins Freundlichkeit verdanke, eine etwas prononeirtere Einbiegung beider

genau notorhizen Cotyledonen (Fig. i;, so daü man hier schon mit etwas mehr Grund von

aogedeateier Orthoplocie wUrde reden können. Die Geringfügigkeit dieser Verschiedenheiten

wird indessen ein Blick auf die Figuren 1 und 2 ergeben.

Einen zweiten Typus ttlr sich allein repräsentirt Cnnr. tirandiflora Boiss. d BeMt., die

dem kleinasiatischen Florenj^obiet eigenthUmlich ist. Ihre Bliithen( lianutere hat Boiss ier zur

Geottge hervorgehoben; besonders wichtig erscheint mir unter ihnen diu stiirke Spornung der

laterslen Kelchblltter sowie die Linge des in xwei aufrechte, milUmeterlange Zthne

^psltenen GriilUs. Diese Griflellappen sind an dw inneren Seife ihrer gansen Länge nach
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mit der Narbenflächc bedeckt, welche sich also zu beiden Seiten den Klappen entsprechend

na(?h Art von Malcolmin herumzieht. Es sind nur zwei ziemlicli stark entwickelte Drtisenhöcker

vorhanden, die an der Innenseite der in basi bogig in die Kclchsporne hinein gekrümmten

kunott Stanümi »tehen. Die reife Frucht gleicht der der C. austriaca; sie zeigt in jeder

Kkppe drei ttaik vonpringencle Nerven, swiichea denen aber die AnMtomoMnatrlnge kamn
bemerkber und.

Die sehr dichtstehenden, grossen Samen platten sich gegen einander in unregelmäßigen

Druckfläcben ab; ihre lederige, grob punktierte, dicken Papillen den Ursprung gebende

Teeto biklet einen aebr eebmelen FlO^ehmnd gleicher Beschelbnheit, deren dem Ümkrttmmnngt'
ende na einem sichelförmigen Saum ddi verbreitert (Flg. 22). Die Cotjrledonenbi^ng iet

ebenso unmerklich wie bei C. orienialis; die Radicula aber ist in allen von mir untersuchten

Fällen auf die Seit« verschoben, pseudoplcurorhiz, mitunter dem einen Keimhiattrand ganz

angenähert, immer ist sie in einer flachrinnigen Bucht des proximalen Cotyledons gelegen

(Fig. 9).

Conringia clavata und C: persica stimmen mit einander im Habitus und im Bau der

Samen völlig Uberein. Diese sind sehr klein, eiförmig und mit ganz dünner, häutiger Testa

versehen, welche zarten Schleimpapillen den Ursprung gicbt. Ihre Farl)e, ist gelblich

bei C clavata ist häutig jederseits, den durchschimmernden Cotyledoneurändern entsprechend,

ein grttnlicher Streifen m eehen. Ihr Embryo iet atet» Tollkommen notorfais vnd sogar fest

ohne Bucht des proximalen Cotyledons (Fig. 7, s, 10). Bei diesen Arten, ständen eie allefaii'

bitte gewiss Niemand auch nur die geringste Andeutung von Orthoplocic erkannt.

Beide Species haben kleine, gelbe Blumen, deren Fetalen bei C. clavata tlbor dem
Magel gewJihDUch ein paar purpurne oder bräunliche Streifen aufweisen; die Sporne der

aeitlichen Sepala etnd bei C. penUa kaum morkliob, bei C. eUrvata dagegen in eKqoiaitMr

Weise entwickelt. Bei beiden sind ziemlich deudiche halbkuglige Drtiscn nur auf der Innen-

seite der kurzen Stamina vorhanden, ist der Griffel kurz und dick. Doch trägt er bei C.persica

eine kreisförmige Narbe und verändert sich bis zur Fruchtreit'e kaum, während dieae bei

0. eJoeofa sweilippig, wenn aodi nieht eo ausgesprochen wie bei C grandifiora, erscheint.

Da nun bei dieser Art der Oriffel sur Fruchtreifeseit kenlig mucbwillt, in ähnlicher Weise,
wie es bei Sisymbriut» Cvlumnae der Fall, so erscheint alsdann die Narbe wie eine beiderseits

herablaufende Linie, die den Grund einer tiefen Spalte einnimmt. Die Früchte selbst sind

bei C. clavata weit abstehend, von fast genau kreisförmigem Querschnitt und ohne erkenn-

bare Klappenneryen, von dem knopfartig geschwollenen Griffel gekrttn^ bei (ZjMrfjMi achrig

anfireeht, ähnlich, aber mit unverändertem Griffel, etwas gekielten Kippen und anaatomosirenden

Nerven, die alle in annähernd ^'lctcli«Mn Maasse hervortreten.

Eine ganz eigenartige Ptlanze ist Conringia planisiliqua Fisch, et Mey., die leider

aus dem Bestand unserer botanischen Gärten, in den sie nach Auewda vieler Herbar-

exemplare durch Fiaehera Bemfibungen eingefilhrt war, wieder Ttrilkommen Terechwiindan

ist Ihre BlUthen sind klein, kaum von der Grösse derer der C. austriaca, mit roth

angelaufenen Kekhbluttern. ohne Sporribildiui},' und mit weisslichen. roth geäderten Petalen.

Auch hier sind nur die beiden etwas uusgerandeten, an der Innenseite der Stamina stehenden

Drosen entwickelt. Die langen, straff aufgerichteten Schoten tragen einen kuncylindriachen

GriflM mit kreisrunder Narbe, die von einem scharfen Randwnbt umgeben wird. Sie aind

parallel den Klappen susammengedrUckt und mit verdicktem, vorspringendem Septalrand

versehen. Die Kl.ippen selbst sind Ha<h, Inci«! liber den Samen aufgetrieben, mit wenig
deutlicher, in keiner Weise hervortretender Nervatur. Die Samen sind röllilichbruun, ziemlicli

klein (1,5 mm lang, o,75 nun breit), etwas abgeflacht und an beiden Enden nnregdmltanig
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abgestumpft, mit deutlich »iciitbarer, die Grenzen von Cotylodonen uml liadicula bezeichnender

Forelw. Üire siemlich diok« Test» bt mit kurzen, wenig entwickelten 0«llerttt{^ besetet

An wilden, in Tibet Ton Sehlftgintweit gewunmelten ExempUran finde ich einselne

Embryonen so, wie sie die Autoren beschreiben, subortboplok (Fig. 4), der Orthnplocic ganz

zweifellos viel ntther kommend als hei irgend woIcIut anderen Art der Oattun;,'. Andere

sind subpleurorhiz (.Fig. U). An PHaiizen am dem Berliner Botanischen Garten war das

indeas viel minder «ufOlUig, die moaten Samen waren ebenso, wie bei (X onefitol«^ als notorhis

SU beaeichneo, und neben diesen fanden sich s^r aahlreiehe, die, wie die Abbildungen neigen,

j^anz ausgesprochene Ubergangsformon von der Notorhizio zur Pleurorhizie darstellen

(Fig. ö, •)). In Fig. 1:^ und 14 sind ganz frci|irilparirt«' Enihryonon dargestellt.

Als letzter Typus wäre endlich t'onringia alpinu /.u ertvühiieii, die freilich heute nach

Wallroths') Vorgang und auf Kochs*) Aatoritit hin allgemein su ilroft«» gestellt und
als Arabis brassidformis bezeichnet zu werden pflegt. Lt-bendc Exemplare der seltenen

Pflanze habe ich zur Cultur diinli StJiMs fidte aii.e Jona erhalten. Ihre Samen sind von

fifrtrmigem L'raristi, ziemlich stark zusammcngcilrückt und von diinkelhrauixT Farbe. Die

ziemlich dünne, etwas hlngsrunzelige Te«ta hisst bei Benet/.uug überhaupt keine .Schleim-

^lapillen hervortreten ; sie stimmt in dieser Hinsicht mit 2VmYw gUthra und manchen Arabk-

Arten überein, während bei anderen solche Zapfen in wechselnder Menge und oft localisirtcr

Vertlif'flnii^' .sich Hndcn. .\n dem der Unibit't^ting ('ntspre< h''ndeii Kndi' dr> Samens lin<lel

sich an der ("otyledonaracite eine kleine, »pitzdreieckige Fitigelecke von gleicher derber Be-

ächuffenbcit und Färbung (Fig. Iii). Der Embryo schwankt zwischen Plcuro- und Notorhizie,

durchweg der ersteren nftherstohend und hltufig exact pleurorhis gebildet, wofllr auf die Ab-

bildungen verwiesen sein mag (Fig. 11, 12, l.'»). Im Fall sie subpleurorhiz sind, ist ein

wesentlicher Unterscfii' d von denen der Turritis ylabra (Fij;. '2'\, 21) nielit zu f-ntdeeken.

Dazu kommt eine angedeutete Pleuroplocie (Fig. 17), die sich in d' ii selmialen, gegen die

Ltaminarplatte scharf abgesetzten, tibergebogenen Cotyledonarstielen ausspricht und die an die

weiterhin au behandelnden Verhiltnisse von Cardamine graeca erinnert

Die kleinen Blüthcn haben spomlosen, röthltch angelaufenen Kelch und n inweisse

Blumenbifttter ; di»- DiHrumlrüsen bilden '"inen nifdri^en Ring, der ausserhalb der langen

Stamina kleine, innerhalb der kurzen viel deutliclierc Höcker bildet. Der l'Vuchtknoten, auf

den Klappen oberwttrts violett getUrbt, geht in den kurzkantigen Griffel aus, der am Scheitel

die flache, kreisrunde, berandete Narbe trügt Die Frucht ist aufrecht abstehend, stark und

<lerb, von der Klappenseite etwas susamnu'ngedrückt, mit ganz kurzem. sUulenförmigem

CtriflFel und nicht mehr deutlieh urarandeter, krcisföi-niifier NarbenflUehe. .Jede Klappe weist

einen stark vorspringenden Mittelnerven und beiderseits ein gleichmässig deutliches .Anasto-

xnosennets iSnner Nerven auf. Ihr Septum ist nich^ wie bei den ttbrigen Formen, stark

swieehen dm Samen hin- und hmgebogen, vielmehr fast flach und hat in der Mittellinie

einen schwach entwickelten Faserstrang, der allen den bisher besprochenen Arten gänslich

abgeht. .'\n .sie wird sich wahrscheinlich die im maroccnni-schen Atla.s heimische Arahift

conringtoidts ßall^) anschlic-^nen, wie Cusson') p. 118 mit Recht bemerkt. Doch ist eine

•ichere Entscheidung, solange reife Frttcht» fehlen, nicht möglich. Die ältesten Sdioten, die

die dürftigen Exemplare herb. Bmsmr tragen, stimmen in allem wesentlichen mit Qmr. o^ma
iiberein; an ihren jungen Samen war eine fthnliche Fliigelecke, wie sie dieser zukommt,

bereits sicher zu erkennen. Ob sie aber glatt und ohne Schleitnpapillen , war noch nicht

zu entscheiden. Der Embryo erwies sich noch ganz jugendlich, gerade, und in tuto im

Micropylarabschnitt gelegen.

BHnlNh» Zrflus. IHM. Ball O. 4
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Dmi die Gattung Conrinffia in den bettehenden Craciferen'Syttemen eine eigenthtmliehe

SleUang einnimmt, dass sie in keiner Weise in dieselben hineinpasst, ist nach dem Gesagten

klar ersichtlich. Sie ist das Product des syslctnatisclien Tni^tcs. das hoisst oiner unbewositen

phylogenetischen Fassung des Oattiinpshogriffs , und uIho tiaih patiz anderen Principien als

alle anderen geformt. Desswegen eben wollte der lugiscli gliedernde Koch sie nicht anerkennen.

Wltre er freilieh gans conseqnent gewesen, so hfltte er O. muMaea nicht, wie er es gethaoi

het Etysimum hela.'^sen dUrfen , wie denn Beck von Mannagettu in der Tbat spiter die

Gatttnig Goniolohiut» auf sie begründet hat. Der Culminationspunkt der Iiieonsequenz und

ein ganz unzulässiges Verfahren aber ist offenbar der Weg, den die neueren Floristen ein-

schlagen, die nemlich die Gattung fUr die Mehrzahl der Arten aufrecht erhalten und nur

die änsige 0. a^psna ihrer Pleurorhisie w^n an AreAü bringen. Es sind ja gewisa bei

ihr Anklänge an ÄnAU vorhanden, aber das ^il; ebenso Air C. planisiUqua. Und ihre

häufigen pseudnidenrorhizen Varianten stimmon ducli so genau mit denen dieser letzteren

Art ttborein, dass man beide unmöglich von einander reissen kann. Je mehr man sich mit

der Formeoreihe beechBftigt| um so mehr wird man einsehen, dass man vor dem „hie Rhodos,

hie salta** stehl^ dass entweder die Gattung Ctmrmgia unter Einschluss der C. alpma anfbedit

erhalten oder dass sie ganz aufgeteilt werden niuss. wobei dann ihre Arten sich auf Sioymbrium

Eryfimum und Arahh vcrtheilen. Auch Mnlcolmia kommt dabfi schliesslich als Anschluss-

gattung in Betracht, wie Malcolmia conringioides Hoiss, lehrt, die ihrer gelben BlUthen und

geehrten Blätter halber orsprttnglich ab Omni^kn wma Boia» et KotMdtjf besehrieben worden

war. Anklänge an den Bau des Stigma von Mdcn^mia sind sudon bei C grtmäifiara (s. oben

H. 21) nicht zu verkennen.

Was endlich die suborthopioke Form des Embryo anlauft . die als Character von

Canrmgia neuerdings so vielfach in den Vordergrund gestellt zu werden pflegt, so ist diese,

wie ans dem bisherigen an ersehen, doch eigentlich nur bei C. fiamsiUpta und allenfiüls

bei C. austriaca in merklicher W'eise nachweisbar. Sie verliert ungemein an Bedeutung

durch die häufigen pseudopleurorhizen Varianten, bei welchen kaum noch eine Spur derselben

erübrigt. Dazu kommt, dass es Sisymbrien giebt, diö, von aller Welt als solche anerkannt,

den gleichen Charakter ebenso deutlich zeigen. ESn solehes ist a. Saymbrium supimm L.,

fUr welchea sehen Gay bei Honnard*) „amb^gulti* swiiehen Notorhisie und Orthoplooie

statuirto. Von einem Exemplar der Strasburger Sammlung, gesammelt an der Gare de

Grenelle bei Paris, welches ganz reife Samen darbot, habe ich denn U untersucht. Von
besagter nambigun^" war freilich bei ihnen keine Rede; »je waren sammtlich in demselben

Grade suborthoplok, wie er sich auch bei Cmringia planisiliqmi findet. Man vergl. die Ab-
bildnngen Fig. 40 und 41. Ein ebensolches Verhalten wurde femer auch bei der vorher

erwähnten Mahohma conrtnfjioidrf: constatirt (Fig. 42). Male, tramlata Boiss. und Male.

Meyeri Boixs. (iMgotren, die Huissier trotz ihren rotlien Ubimen hier anschlienst, verhalten

sich anders. Zumal von crstercr liegen mir völlig reife Samuu zur Untersuchung vor. äie

sind klein, cylindrisch, hellgdb gefltrbt; ihr Embryo ist ^isch notorhis, mit wenig schräger

Lagerung der Radicula

Alle die liislierigeu Ausführungen waren lediglich dem Nachweis gewidmet, dass die

Gattung Gonrinyia nur dem gemeinsamen Habitus der darin vereinigten Gewächse zu Liebe

geschaffen worden ist, und dass sie in einem Cruciferen-System nach der Art des jetzt vor-

liegenden keinen Plats finden kann. Eine andere Frage freilich ist die, ob sie nicht vielleicht in

einem zukünftigen, auf phylogenetischer Basis errichteten System ihre Existenzberechtigung

finden werde. So skeptisch ich der Hoffnung auf ein solches gegen (iberstehe, so ist das

doch ohne Weiteres nicht von der Hand zu weisen. Allein vorderhand fehlen zur Be-
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urtheilunf? dessen alle einigermasHen verwernll)areti Anhalt'<j)unkte. Soweit solche vorliegeil|

scheinen sie sogar viel eher dagegen zu »prechen aU datür. Denn andere beschriebene

Craciferenformen von ähnlichem „conriogioiden" Habitus seigen bei nfthcrer Besichtigung «o

weMDtlidi versohiedene Chanelere auf, daw ihre Ableitung von einem gemeinsamen CSonrin^a-

Stamm auf die allergrOeseaten Bedenken stosiien muß und höchstene von einer perversen

HabituHsyätematik , wie sie 7,ur Zeit H «liier betreibt, in Betracht gezogen werden könnte.

Man vergleiche die treffenden Bemerkungen Oiigs'). So uuischliedät die Gattung Mori-

eandia in ihrer hergebrachten Begrenzung eine solche Formengruppe, den Typus der

Jf. anmm darstellend, die sieh in sahlreiche, ntther au studirende petites espices gespalten

hat Daneben rechnet man freilic h aiu-h zur selben Gattung die Scction Pseudo Erucario,

deren Arten weit iihweichen und h!ii)itiiell nehr an Erucan'n und an Amninspprma (Mori-

candella) ierdifolium erinnern. Jene echten Moricandien aUo, die die conringioidc Facies

im vollkommensten Haasse snr Schau tragen, sind mit Episch ausgebildetem orthoploken

Embiyo versehen (vgl. Fig. 18); awischen ihnen und den CSonringien klafft noch eine weite

und 7-ur Zeit unüberbrückbare Kluft. Zwei antlere Gattungen, die deitseihen allgemeinen

Habitus zur Schau traf^fn, werden rlur. h einzi-lne inoiintype Arten reprilsentirt. Es sind

Syrenopsis slylosa Jaub. Spach und ChaUanÜiuii rcnijotius Boiss. Die erstere, bisher nur in

firäehtreifem Znstand vom bithjfniachen Olymp bekannt, bat jetzt Sintenis in Paphlagonien

auch in BlUthc gefunden. Die milchwei»isen Blumen .stellen <lieht gedrängt an den Trieb-

spitzen und rilcken erat spilter auseinander. Ihre Sepuhi eiftirnüg, die «eitliehen nur

sehr wenig gespornt; die Petala tsind viel länger, mit eiüinglicher, .Hchr allniuhlieh zum Nagel

verschmälerter Platte; die Stamina sind frei und ohne Besonderheiten. Auf dem BlUthenboden

finde ich vier radiale DrOsenleisten, je eine jederseits eines kanten Stamens. Ob diese

Leisten durch einen flachen DrUsenring miteinander verbiuulcn sind, wage ich nicht zu ent-

scheiden. Der Fruchtknoten i.st eit'orniig, scharf gegen den taflenf irmi^en Griffel abgesetzt,

mit quadriovulaten Fächern. Die Narbe ist klein, in Richtung der Klappen ein wenig strich-

förmig verlängert. Die FrUchte hat Boissier beschrieben, sie sind angustisepte Siliculae;

ihre von der Seite susammengedrflckten Klappen seigen einen scharfim Kiel and sind beider*

äcita mit zierlicher Notznervatur versehen. Das Septum ist flacli und ohne Faserstrang,

Die Samen sind rnndlic h polyi^onal, mit der Schleimpa])i!len entl) "lin mii-r Tcsta und dickem.

Üeischigeui, subpleurorhizem Kmbryo, der wenig Achnliclikeit mit dum der Conriagien bietet.

Chalcmthus rmifolua bewohnt die Gebirge Persiens. Es is( eine stattliche, viel-

kDpfige, perennirende Pflanse, deren Stengelbasm von den fiuwig gelösten Gefitosbandeln

früherer Blätter umhüllt werden. Die purpur-violetten Blfithen hat Boissier beschrieben.

Er giebt an, es seien ,glaiulida<- |il.icenfariae et valvares geminatae" vorhanden. Mein Befund

an den wenigen studirten BlUtlteu ergab einen continuirlichen, ausserhalb sämmtliulier Stamina

gelegenen gekerbten DrUsenring. Die vkur kegelfilrmig spiumi Zlhne, in die der BlttthensM

Bwischen den Glandulae nach Boissier auslaufen soll, sind nichts Anderes als die Eckoi
des Bluthcnbodens, die zwischen den hufeiaenftrmig gebogenen Ansatzflftchen der Kelch-

blätter hervorragen; sie erschweren in hohem Grad die genaue Feststellung des Verhaltens

der Drüsen.

Die langen holzig-derben Frttchte hat Boissier aur GmOge beschrieben, doch sind

deren Samen bislang anbekannt gebliehen. Sie liegen jetzt, völlig ausgereift, an von Uauss-
knecht gesammelten Exemplaren vor, sind flachgedrückt, schildförmig, von eirunder Umriss-

form und am Kand mit einem schmalen Flügel versehen, der in einer sichelHirmigen , dein

Umbiegungspunkt entsprechenden Stelle grössere Breite erreicht (Fig. 2b). Die Testa ist weich,

haUrshbraun, im Gänsen schleimloa^ wennschon einzdne gans serstreute Schleimaellett vor-
4*
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kommen, aus denen ganz kurze, wcnip quellende ZaptVii hervortreten. Ilir Embryo Iiat mit

dem di r Cunringien gar nichts gemein; er ist exquisit |jleuru|jlok , in schrUg picurorhizer

Lagerung durch die Kttne seiner allerdinga icUenken Radioula and die langen, Auf die

Radieularseitu entfallenden Cotyledonantiele an die nachher zu besprechende DmUma
erinnernd; die eiförmigen I*latten der Cotyledonen sind ziemlich schart ab<^cset/t, am ])roxi-

maleii Kand mit uuUtartigem, die stumpfen Spitzen nicht errcicliendem Vursprung, aher ohne

jegliche Einlallung auf die Fläche. Vergl. die Abbildung Fig. 20. Gerade bei diesen

Conringien und conringtoiden Formen wftre eine PrOfang des Verhaltens der Eiweisssellen,

in welchem neuerdings Sohweidler*) ein Moment Ton systematiaehem Werth sehen will,

recht angebracht.

Unter den Gattungen, denen die Autoren andeutungsweise Orthoplocie zuschreiben,

findet man auch Alliaria officinalia erwähnt. Indessen ergab mir die Untersuchung völlig

ansgerrafter Samen nur exquisite Motorhisie, wie sie auch PomeP) sehen angegeben hatte.

Die Trennung der Gattung von Sisymbrium möchte ich allerdings vorläufig, in Anbetracht

des höchst eigenthümlichen und abweichenden liaues der Sameoschalo, auf den niher ein-

BUgehen hier nicht der Ort, aufrecht erhalten «eben.

Da erübrigt denn zuletal nur noob die Gattung Ammospernuif von der PomeP)
sagt: aC'est Ih rinoertitade la plus grande que j*aie renoontrte; je n*hdsite pas h la riaoiidre

dans le scns orthoploce."

Die Samen des Ammonperma dnerettm, der typischen Art des Genus, gehören zu den

kleinsten mir bekannten Cruciferensaraeu. Ihre gelbliche, weiche, zweischichtige Testa

ist mit ttchleimsellen yersehen; ob es aber zur Bildung Ton Schleimpapillen kommt, kann
ioh nicht sagen, weil mir absolut reifes Material nicht vorlag. Mehr wie andere scheint die

Pflanz«' zur KrötTmuig ihrer Ka])scln vor vollcndetf'r Samenreife zu neigen. Auffällig ist bei

ihr die starke Entwicklung' des Enduspcrmst, welches vielfach mit der Testa nicht so fe.st,

wie sonst Kegel, zusammenhängt. Und in den Winkeln, die zwischen den Cotyledonen und
awischen diesen nnd Aw Radicnla einspringen, finden sich hier ausfllllende Endosperm-

vorsprttnge sehr auffallender Entwicklung, deren Gewebe von dem der normal gebildeten

peripheren Lage abweit ht. Die Cotyledonen sind, was bei den Notorhizen selten, kaum breiter

. als das dicke btengelclien ; der ganze Same ist im Zusammenhang damit senkrecht zur

Ootyledonenflttche abgeplattet Wie die Figur 47 zeigt, sind beide Keimblätter in gleich-

artiger Weise schwach rinnig gebogen. Wenn irgendwo, so ist hier in der That ein Zweifel

möglich, ob man den Keimling als notorhiz oder als orthoplok bezciclmen äoll. Immerhin
möchte ich mich im Gegensatz zu Pom eis Ansicht, unter Bezugnahme anf Sif^ymbHum

supinum und bestimmte Couringieu t'iir die Zurechnung zu den Notorhizen aussprechen.

Aber es steht su ermnthen, dass doreh Ammosperma in dw That der Anschlnsspnnkt der
Brassiceenrcihc an die Sisymbrien gegeben sein mOge.

Als eine Form, bei der pleuro- und notorhize sowie convolute Lagerung der Cotyledonen

vorkommt, ist im früheren nach Hcntham Hooker: Chtirnnihus pytjmaefis Hook, erwülint

worden. Die seltene arkto amerikanische Pdanzc ist von den Autoren in verschiedene

Gattungen herumgeschobeo worden; bei Robinson*) steht sie unter Erysimwn. Da soweit

gehende Samenvariantcn sonst nirgends bekannt geworden sind, so lag mir daran, die Art
selbst zu untersuchen. Nachdem mir auf mi im- Bitte mit gewohntt-r LiluTalität aus Kew
zwei Kapseln Uborsandt wurden waren, konnte ich 'Jlli völlig reife Samen stuiliren. Sie waren

eiförmig, mit hellbrauner Testa und ganz ohne Schleimschicht. Die Embryonen freilich, bei

denen ich eine gana besondere Variabilität sn finden erwartete, enttiasobten mioh ausser-

ordentlich. Ich fisnd nemlich 21 eekt notorhise, einen sehrig notorhisen und nur einen
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pleiirorliizon, clor fll(or(li» s>i dtirdi uiigloiclio AusMUlung der Cotylprloncn nnomiil war. Von
Orthoplocie war keine Üjujr zu entcku kt'n . IwH-listuns liig der obere Theil des Stengelcliens

in einor Rinne des inneren Keimblatts, di«-, wie es ho oft vorkommt, von zwei wulstartigen

Excreseensen dieses begreDst war. Idi sweifle nach dem Verhalten so vieler verwandten

Formen nicht daran, dass man in anderen Fallen Pleurorhizie in grosserer Ausdehnung
vorfinden werde; sagt docli Holiin-sonM S. 1 |:? ausdriicklich von der in l{cde .stellenden

Art im Gegensatz zu den Uattungsgciiudson, ttie habe „colylcdons accumbcnt". Wie die von

Beutharn und Hooker erwlhntm convotnten Keimblltter aussehen, kann ich unter solchen

Umstanden nicht sagen; ich glaube aber mit der Annahme, dass es sich dabei um eine

seltene, gelegentliche und nlso hcdoutungslose Anomalie gehandelt haben mttge, nicht fehl

zu gehen. Unter solchen Umstünden wfiro rlic Kinfülininf^ des GewAehses in den Bestand

unserer botanischen Gärten behul'ä Gewinnung ausgiebigeren Muterials sehr erwUnHcht.

In ToUem Gegensats lu der Oesohlossenheit der orthoploken Brassiceenreihe stehen

die Pleuroploceen Pomel's, deren Incohaerens dem Leser von Pomel's Abhandlung auch
ohne eigene Untersuchungen vor Augen treten muss. Denn es haben die Embryonen der

hierher gerechneten Gattungen die allerverHchiedenHten Lagcrungs- und Gestallsverhidtnisse

und stimmen nur darin Ubcrein, dass ihre UmkrUmmung erst oberhalb der die Richtung des

%p'x;ot>'ls fbrtsetsenden Co^ledonarbasis stattfindet, wHhrend sie bei den nat^lobeen so

ziemlich mit der Insertionsstelle der Keimblatter zusammenfallt. Die schmale, langatreokige

Gest«k der Cotylednnen , <lie hier vielfach beobachtet wird , die besonders bei der Keimung
hervortritt, scliarf mit dt-r der Platylohceii contrastirend, ist für Pom ei mehr nebensJiehlich.

Feurniera'-) Streplolobeen
,

hauptsächlich darauf begründet, fallen destihalb nicht völlig

mit Pomel's Gruppe ausammen.

Die exquisitesten Beispiele für diese Plcuroplocie in Pomel's Sinn liefern die Genera

Beniaria
, Ijfj^hlium, Suhulan'a , HrJiophiln und Jhmiaft, die, w ie man auf den ersten Blick

sieht, im Uebrigen von einander abweichen, so weit wie diess eben innerhalb der Grenzen

der Familie möglich ist. Erucaria bietet ächon, wie nachher zu zeigen sein wird, gewisse

Schwankungen dar, und OofttZe, die Pom el hier anschliesst, kann, nnbefiingener Beobachtnng

nach, wohl ebenso gut zu den Platylobeen gerechnet werden, wie er das auc Ii zugiebt. Vide
andere für platylob erklifrte Formen kiSnnten mit grosserem Recht bei den Pleuroploceen

ihre Stelle finden, wofür man die für Conringin alpina (Fig. 17) und zumal die für Kernera

uauUäis gegebenen Abbildungen (Fig. Ii*, 20, 21) vergleichen möge.

Interessant ftlr die uns hier beschäftigende Fragestellung wird indessen Gakile dadurch,

da38 sie Varianten der Embryonallage darbietet. Da.s hat, wie Einpui^'s atis;refiihrt, Ledebour
ausdrücklich crmstafirt. So oft ich freilich in I le!^'- dan i die Frücdite der dort auf der

ÜUne überaus gemeinen Pflanze untersuchte, ist es mir doch niemals gelungen, andere als

eiact pleurorhtse Embryonen au finden, deren Stengelchen von den Rindern der Cotyle*

denen, umgriffen wird. . Und denselben Befand ergaben auch die aus verschiedenen Gürten

bezogenen Früchte sowie die ans diesen erwachsenen Pflanzen. .Vber an Herbarexcmplaren von

Maronnes (Charente inf^neure") fand sich dann docii ntd)en zalilreiehen exact pleurorhizen

ein Qotorhizer vor. Pomel') bildet zwar nur den pleurorhizen Keimling ab, sagt aber im

Test; ,Le genre Cakile est un de eeux qui präsentant In plus grande inoonsinnoe dans las

npports d'incidence de la radicule sur les ootyledons." Das stimmt in keiner Weise mit

den Befunden an unserer in nordischen Breiten von Koch, Asche rson. mir und vielen

Floristen untersuchten Pflanze Uberein. Der Verdacht lag nahe, da-ss die Pflanzen in ver-

schiedenen Florengebieten verschiedenes Verhalten zeigen möchten. Mit Herbarmaterial

freilich war hier wenig anaufangen, weil die Ekemplare Fruchte in au solchen Stadien
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genügender Zahl nicht darbieten können. So war ea mir denn sehr erwünscht, im Juli 1902

durch Trftbttt« FreundUchkeit «in grOnerw Quantum reifer, bn der Stadt Alger eingenminelter

Früchte uiitersuclien zu können. Von 194 Samen der Stylarglieder boten 180 einen normal

pleurorhizcii Embryo, während l't sich als notorhiz erwiesen. Dazu kamen noch zwei pseudo-

plcurorttize und zwei ganz unomale, von denen einer tricotyl, der andere mit unregelmJUsig

quer gefalteten CoQrledoDen veneben war. Von den valvaren Samen babe ich 48 untewaeht,

Ott denen 46 rieb ab pleurorhis, swei aU Totlkommen notorhia erwieaen. Eine weitere

Probe der C. maritima vor Aegyptiaca Ascherson erhielt ich im Herbst 1902 durch

S c h w e i n f u r t h 8 Güte. Dieselbe war bfM Maadieh zwischen Alexandrien und Rosette

am 11. Mai des Jahrea gesammelt. Unter 62 uut<:rauchtun Samen des «Stylargliedes fand

ich 51 pleurorhia, acht genau notorhia und drei paeudopleuroriiia. 73 sur Unteraachnng

gekommene valTare Samen ergaben 66 pleurorhize Embryonen, deren einer tricotyl war, fdnf

notorhize und zwei jjseudopleurorhize. Also in hei«len Füllen ei?i ganz Ähnliches Verhalten.

Jedenfalls sind die Varianten spiirlich uiirl stimmt der Hefund in keiner Weise mit den

S. lü citirten positiven Angaben Ledebuur's libereiu. Mau wird wohl nicht fehl gehen,

wenn man sie alt partielle Rackschllge nach einer notorhiien Stammform anffasst. Und
man könnte bei Berücksichtigung eben jener Angaben au der Annahme geneigt sein , dass

sich in anderen Gegenden des Verbreitiinp^sgebiots, etwa im Südosten, an den Küsti'ii den

Schwarzen Meeres, von denen mir kein Material vorliegt, eine an solchen liuckschiagen

reichere Form der Pflanae finden möchte. Sie mag desswegen den Botanikern der ver-

eebiedoien Länder, in wdchen sie vorkommt, an weiterer Beaditmg empfohlen sein.

Der typische pleuroplok notorhizc Fndjryo der Gattung Lepükm ist allbekannt. Der

die Richtutig de.s Stänimchens fortsetzcndf lia.saltheil der ( 'otyledonen wird hier ein Drittel,

ja halb so lang als der vordere Ubergebugene Spitzenabschnitt; letzteres Extrem findet sich

Mumal dann, wenn eine kunw^ dio Enden der KrimUitter niobt enekdiende Badicula vorliegt.

Im Uebrigen iat strenge Notorhiaie der gewöhnliche Fall, Ittr den L, mäenägf mMolmi«
ptrfoliatum beispielsweise citirt werden mögen.

Allein es kommen in fl(M- (i.ittung Varianten nierkwUrdiger Art vor, die sich, so viel

mir bekannt, nach dreierlei Kichtungen hin ausgebildet haben. Da iii in erster Linie die

Seetion Cardamon au erwähnen, fbr die die Floren ^Cotyledones tripartiUut* als Haopt-

character angeben und die den Ty]>us des Lqndiim »oHnm bildet. In der That lassen die

Samen der Gartcukrcsso bchm bei Hetrachtung von Aussen, zumal wenn sie trocken, die

unregelmässig gelagerten Lappen der Keimblätter erkennen. PrUparirte Embryonen lehren,

das«jeder Cotyledon unmittelbar Uber der UmkrUmmungsstelle zwei seitliche eilanzettliche Fiedern

trigty die die Grosse des Sndblftttchens fast erreichen und dessen Backenflüche von beiden

Seiten her decken, wobei freilich mancherlei kleine Abweichungen nicht ausgeschlossen sind.

Hier und da fand sich zudem noch da.s Rudiment eines weiteren zweiten unteren Fiederpaarcs

in Form eines nur einerseits entwickelten winzigen Läppchens vor. Ausserdem findet man
nicht allxtt selten, dass die Fiedertheilung an einem oder dem anderen der Cofyledonen

unterbleibt Schon Cossen') II p. 271 sagt gana autreffSand: „Cotyledontbus tripartitls

rarius una alterave integra." Als ich nun eine grossere Menge von Kressensamen durchs

musterte, gelang es mir, einige wenige herauszulesen, deren Kmbryo beide Cotvledonen in

einfacher Zuugenform darbot. In dieser Form stellt sie die Abbildung bei lieichenbach*)
V. II t IX n. 4212 dar. Ob ihm wohl wirklich anfilUig ein solcher Anomalsame nur Unter-

suchung kam? Bei der Reimung derartiger Samen erwuchsen normale PflUnschen, die, wie

die anderen ergrUnend , diesen ihren Charakter iinver.lndort bciliehielten. Dass .sie nicht

etwa fremden Beimischungen entstammten, erwies ihr Geruch und Geschmack auf's Unsweifel-
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haftestc. Dass wir es hier mit einem RttckscUag nach «lern einfacheren Verhalten der

metaten Gattungsgenossen zu thun haben, kann ja wohl keinem Zweifel unterliegen.

Da nun Ltpiäinm saUmm noch niemals in nnsweifUhaft wildem Zustand g^ondon
wudfl^ ao wandte ich mich den vorwandten wildwachsenden orientalischen Species des Typus

zu, um zu sehen, in wie weit dort dergleichen Rückschläge verbreitet sind. Die der Garten-

kresse zunächst stehende Art ist L. spinescens DC^ in öjrien und Mesopotamien heimisch, in

der Fruchtform und GriffellHnge kaum von ihr venehieden, aber durch holzige, zuletzt dorn-

artiff endende Zweige und fleisehrothe Blttthen abweichend. Seine Samen verhallen sieh,

wie schon ein Blick auf De Lessert's') Abbildung (v. II t. 72) lehrt, genau wie die der

Culturf)f!nn7>o. Und zwar hnln- ich, ho viele ich davon untersuchte, niemals eine Rttcksohlags^

form mit einlachen (^ot^ledonen Huden können.

Etwa« ftmer stehai iwei anisn Arien: L. etnmhm 8ä&t. (spinoeuB L.) und

L. AMdufi Bom^ beide durch die ausserordentUohe Kttrse des Griffels und die abweiehende,

bit rechteckige Fruchtform ausgezeichnet. L. comuhm wächst in Griechenland, Creta,

Kleinasien und Syrien , in der Form Carrernxii Rodr. auch auf Menorca und in der Nähe

von Malaga, beiderorts vielleicht nur intmducirt (ct. Ascbersun'). 1^«^ hat in Dornen

endende Zweige und grosse, an der Spitie mit lang vorgestreckten Flugelohren versehene

aderaenrjge FrAchte. L. Aueheri, nur aus dem fernen Osten: Meoopotamien, Sudpersien,

Afghanistan und Belutschistan, bekannt, ist dornunlos; seine dünnen Aehron sind dicht mit

fest angeprossten kleinen, fast glatten Früchtchen bedeckt. Auch die Grösse der Samen ist

bei beiden Arten wesentlich differcnt. Als ich nun diese untersuchte, war ich sehr Uber-

mcht, steta nnr dnfache, sungenftfrmige Celyledonen an finden. Und «war wurden von

L tonmhm 25 Samen, möglichst von vcrsdiiedenen, an vier versehiedenen Standorten

gesammelten Pflanzen (Constantinopel, Euboca, Gegend von Smyrna von zwei Fundstellen)

de» Herbarii Boissir r untersucht, immer mit dem gleichen Ergei)ni8s, und ebenen von

L. Aueheri zehn Samen aus Mohanuueru in Mosopotamien, coli. Noe, vier aus Belutöchif>tan,

coli. Stocks, und endlich sehn aus Sttdpersien, coli. Ancher Eloy. Man sieht, dass die

Übliche Characterisirung der Section Cardamon diireli .lotyledones tripartitae*, vrie de
sich z. B.' auch bei Boissier findet, einer nicht Ijereehtigten Verallgemeinerung entsLimmt.

Nachdem so festgestellt war, dass die Section Cardamon zwei differente Stämme uni-

schliesst, von denen nur der eine zur Droithciligkeit der Keimblätter fortgeschritten ist, lag

«1^ unter Bertteksichtigung der gelegentliehen ROcksehllge bei der Gartenkresse, nahe, diese

Spedss von möglichst vielen Provenienzen auf diesen Charakter hin zu untersuchen. Leider

ist das zur Zeit kaum möglich, die Herbarien lietern nicht das nrtthif^e Material; die meisten

Ssmmler haben die Pflanze gar nicht oder doch in so Jugendlich blühendem Alter con-

ervtrt, dass die Beläge lUr unsere Fragestellung nicht brauchbar sind, im Herbarium
Bei ssier find sich Kresse mit den gewöhnlichen dreitheiligen Colyledonen aus Nord-

Abeasinien und aus Uadera. Auch die tricarpelliire Form, im Genfer Gärten eultivirt, ver^

hält sich ebenso. Aber ein fruchtreifes Exemplar mit der Bezeichnnnpr ^Virsia, Buhsc''

machte eine höchst Uberraschende Ausnahme. Obgleich an nenilich nach seinem Habitus

und allen ftusseren Cliaracteren unzweifelhaftes L. Hatkum ist, zeigt es dennoch ungetheilte

nagenftrmige Cbtjrledonen, wo man seine Samen untenncht. Unter elf Keindingen wurden
keine Abweichungen gefunden. Ob diese Pflanze nun in die progressive oder in die

regressive Reihe gehört, darüber l.i^st sich um so weniger etwas nagen, als man über die

Fundsteile gar nicht unterrichtet ist. Ich persönlich neige der ersteren Annahme zu; wir

hUtea ea daan hier mit der bisher unbekannten wilden Stammform des Typus lu than,

dann Enstans inPersim mir wie Alph. de Oandolle') ohnehin gaaa plaiisibel erscheint
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Ee int nuu aber uicbt müglich, die Dreitheiligkeit der Cotylodomn unserer Krewe Air dne

Culturorrangenschaft zu halten, und mnw man vielmebr im Hinblick auf das gleiche Ver^

halten des mmreifelhaft wilden L. .tpincscens annehmen, dass nui ii heim saitrum ho^agte

Mutation in »potitanera Zustand Plate gegriffen habe, also bei Incuiturnahme der Ptians«

bereit» vorhanden war.

Analoge FKUe für diese Matationswelse kenne idi aus der Cruetferenüuniüe ans

eigener Anschauung nicht; möglicherweise wäre Slmtforiia eaUfonuea Walson heraasusiehent

die, ui>i<riinKlich zu Streptanihus gestellt, sich eben durch tlreitheilige Cotyletlonen davon

unteräclicideu sull. An Samen, die dieser Pflanze entstaniiiK'n sollten, die ich von Correvon

aus Genf ab direut aus Amerilca importirt bezogen hatte, konnte ich das nicht tinden.

Ihre Cotyledonen waren än&ch und pseudoplenroihix. Ob die Bestimmung richtig, konnte

fMlich nicht festgestellt werden, da die daraus erwachsenen, habituell sehr eigenartigen

Pflanaen vor der ßluthe abstarben.

Eine andere sehr bekannte Variante liegt in dem Verhalten von L. virginianum vor,

weichet» bich von den Übrigen zahlreichen und ächwur trennbaren iSpecialarten des Typub

von L. ntderale durch die pleurorhiae Lagerung seiner Cotyledonen unterscheidet. Ibn

vergleiche die ausftihrlichen Abhandlungen Aschersons') und Thellungs^), in denen

die bezügliche Literatur ihre Bes|irei'hung Hnrlet. Wir haben hier plctirorhize Pleiiroplocie,

(lif lediglich durch eine Dndiung der unigeli tgerieii Cotyledonenspitzeii zu Stande k'iuimt.

Küme sie in Wegfall, so wurden genau dieselben Verhältniuse, wie beim gewöhnlicheu

L. ruderak, obwalten. Es scheint aber, als ob diese Variante stark fixirt sei; ieh hsbs

unsere gemeine Art und das L. virginianum, welches neuerdings auch bei Strasburg und bai

Freibiirg i. B. aufgetreten ist, zu wiederholten Malen durch l'ntersuchung zahlreicher Samen

gepriif't und immer durchaus das gleiche V^crlialt« n get'undeu. Tbciiung') freilich giebt

an, alle Uebergänge zur Notorhizie gesehen zu haben.

Als ich nun in der Literatur nach etwaigen anderen dem L. tfirgmimmm sich

Hnschliessendeii Füllen suchte, sties» ich hei Hillebrand') auf die Angabe, dass die auf

den Saiidwicliiiiseln lieinn'schen Arten, L. ouahiense Sehl. Cham, (nacli Drake del Castilt"'^

mit L. J'iscidluni Förster yoa Neu -Seeland synonym) und L. Sora Mann ai iumbeute

Cotyledonen boten. Ein von Heller lH9ä gesammeltes, unter 3205 vertheiltes Exemplsr

der ersteren Art, welches, der Strasburger Sammlung gehörig, reichlieh reife Samen darbot,

ergab mir nun aber einen sehr auffallenden Thatbestand. Sie sind siemlich gross, eifbrmig,

etwas kantig, mit starker schwarzbrauner llartsclüclit und peripherem Schicimnmntel ver-

sehen. Die EndosperniiiUUe ihre» Embryo ist so grosszcUig und deutlich, wie sie mir bei

keiner anderen Crucifcrc bislang vorkam; zwischen Kadicula und Cotyledonen eingeklemmt,

sind siemlich ansehnliche, freilich aus verdrQckten und deformirlMi Zellen bestehmde Reste

des Binnonendospenns vorhanden. Präparirt man den Embryo, so zeigt sich die Badicularhälfte

von gleicher Lilnge, wie die andere, die Spitzontheile d< r Cotvledonen umschliessende. Aber

die Reimblätter lassen sich mit der Nadel nicht ohne Zerreissung aus einander legen. Wober

das kommt^ erkennt man an Querschnitten. Hier sieht man den einen Cotyledon mit dem Baa^
theil seiner Rackenseite der Radicula anliegen; er ist indessen nicht flach, sondern lOffalr

förmig gehöhlt, und greift mit dem anderen Rand in die Höhlung des anderen genau ebenso

gestalteten Keimblattes ein {Fig. ;i7). Wir haben also pleuropluke Cotyledonen mit contorten

und schräg notorhizen Spitzcntheilen , und das ist eine Lage, welche bisher bei keiner

Cmdfere beobachtet wurde, wennschon gans neuerdings etwas Aehidiohes iUr Oardamkte

Chdidoma von 0. £. Schults') S. 292 angegeben wird, und die ebensogut wie D^ileeofoMe

als Hanpfgruppencharaoter hfttte benntat werden kOnaen, wenn ue De Candolle oder
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Koch gekannt liflttcn. Ol. sl,' so benutzt worden wäre darf treilicli wohl Imzweifclt wcnlon.

Die growie sonätige üebercinstimmung mit anderen ätrauchigen Lepidien dos paeitischon Go-

bielM «rflrde am Ende davon abgehalten haben. Ein eolchet, Ton Dnmont d'Urvilte in

Neuseeland gesammelf^ welches ich im Strasbuifrer Herbar fand und als L. t^mroemm FonI,
bectimmte, bot den gewOlinlidien Rmbryonulcliaracter des Genus dar. Aber m leuchtet ein^

das« hei weiterer P^orthildung solcher Differenzen, xunial wenn Correlation hinzokonuttt^ nene
(itniera des Lcpidienutammes würden entstehen können

Die ersten Angaben Ober den Bau des Embiyo von Dentaria verdankt man, soviel

ich sehe, Spanner') (vol. III f. 6). Sie sind von rolien, aber richtigen Bildern breitet
und wesenth'ch auf D. pinnata beji:rUndet. F!r\v<Mtert um! auf andere Arten ausgedehnt wurde
dieser Thatbeätand durch J. D. Koch cf. Köhling'l (vol, 1\' p. Ks zeigt sich, das»

die verschiedenen Specieo, zwar einem gemeinsamen Typus folgend, dennoch reciit wcaentlich

differiren, so dass es schwer ist, so wie es in den Floren meist geschieht, ihre Beschreibung

in einem kurzen Sats susammenanfassen . Die besten derartigen Fassungen haben Koch,
Synopsis und Hrenier noflrun, Fl. lie Fr., antli Hentham Hookcr. Genera, die die

Qsttung als Section zu i iddaininc stellen. Gerade/,» unrichtig it»t hier Ascherson und

Oraeben er '
s

') sonst »o gouuue Durbtellung. Hier heilst C8 «MT : „Kcimbluttcr gestielt,

sieh Bit ihren lUndem umgreifend, oder doch eines das andere." So soll es sieh ja nach

Schultz') bei Cnr(lamineChpli(loniav<ir\\i\\Un\\ e.i würde das auch auf/^ü'mmOtraAiW}^' |
.i>-en.

Bei Prantl, Nat. PHfara. endlich, ist der wichtige Oharacter gar nicht erwähnt. Pouiel')

giebt leider niclit an , welche Art er »tudirtc. Seine lieschreibung und Abbildung aber

stimmt zu keiner der curopAischen Species. Bei dem hier besonders fühlbaren Mangel

frichtreifer Exemplare in unseren Herbarien musste ich mich auf Vergleiohung von

D. digiiain und D. enneaphyllos beschrfinken.

Die dicken, kugeligen Samen der /). digitiita sind in frischem Zustand ^latt, mit

dünner, farbloser, der Schleimbildung entbehrender TesUi versehen; ihr Embryo ist schön

grflji, welche Färbung freilich an trockenen Samen nicht mehr wahrgenommen wird. Das
Hjrpoootjl ist Überaus knn, etwas keulig verdickt; der grOeste Theil des hypocotylen

•Scfaeokel.'^. zwei Drittel seiner Länge etwa bildend, entf)i!lt auf die linicnförmig .schmalen, flach

wfeinantl erliegenden Ba-saltheih' der Cotyledunen. Die fleischigen Spitzentlii ile zeigen in der

Regel echt pleurorliize Lagerung; fa>t stets tuih ich das Stengelchen in diu Furche zwischen

ihaai eingaMholMB. Doreh unregelmässige Krtlmmung der Basalsttteke mur es in gaaa seltenen

Arnnahmaftllwi nad der Dorsalseite der Spitaenabachnitte veriegt.

Die fleischif^en Cotyl^donenspitzen ihrerseits erscheinen als aufeinanderliegende, gegen

AiiMen gewölbte Platten mit stumpfer, fast geradlinig abgestutzter Kndigung. An jeder

Seite verbreitert sich aber der deischige Cotyledon zu einer viel dunnerea ÜUgelartigen

Phtte, die nach Innen auf seine Commissumlfliche spitswinklig eingeschlagen ist und hier

Bit scharfem Band endet Diese Flttgel sind so breit, dass sie (Iber die Mediane, fast bis

zam entgegengesetzten Rand hin reichen, so dass also einer den anderen Uberdeckt. Genau

W bat Koch diese Kmbryonen be»ehrieben,

Aehnlicli verhüll sich, Koch 's Angabe zufolge, D. enneaphyllos y bei welcher indeas

die eingeschlagenen Flügelrinder nicht einmal die Mittellinie der Keimblattcommissnr erreichen.

* Wie es sich damit vertr&gt, dass Theliuog'j p. 716 «dnot. ssgt: „In der That bildet der schief

pisitrorliise Eininyo swsr bei &n& Speeles h. wffMvm L., L. OtnAitiue Cham. fidU. und L. fkrra

II. MdtiH die Regel", da.-' wriss ich nicht, eS BBsstsa denn ht i unserer Art sehr weit^ehi iidi \'!iri:intcii

oebcneiiiaBder vorkommen. Vielleicht bexiebt er ddl lediglich auf Hillebrsnd's Angabcu und bat die

Mmwsb aidit aaehmteisadit
BtHmUUZMn^ MOS. BtfllL 6
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Ich konnte die Samen dieser Pflanze an frischem Material studiren, \velche:> Marc hesetti

bei TriMt ftr mieh wa Mmmeln di« Ottte hatte. Die Embryonen waren eehttn grün geftrlrt.

Ich fand sie mit Eoeh*s Beichreibnng im Wesentlichen ttbereinstimmend, immerhin

erreichten die eingcfalteten Rilnder mitunter die Mittellinie In allen Fällen waren diese

viel iinn-gelniilssiger gestaltet als bei D. diffUnta, iiiu li nahmen .sio gofjen für Cotyledonar-

spitse un Breite schnell ab, so dass sie hier auf Durchschnitten vielfach nur nuch auf der zuoi

Steogelchen proximalen Seite wahrgenommen wurden. Ein Keimblatt greift httufig, etwas

grösser als das andere, Uber dicaea weg. Das iStengclchon ist in viel höherem Maasse al!>

bei D. difjifnta kolbig angeschwollen, ist weni^'cr tief zwischen dit> Cotyledonenriinder ein-

geschnben und neigt mitunter sogar ein wenig zur Subpleurorhizie. Man vergleiche dir

Figuren 43— 46.

Bei D. glanäuXMä soll nach Koch nur an einer Seite jedes Keimblatts der Flflgel «it-

wiokelt sein; bei D, huVnfera soll diese Fitigelbildung überhaupt fehlen, was nollo^dint,'^

Bayer') bestätigte. Ich habe die seltenen Samen nicht gesehen. Fttr D. trifoUa eodlicb

finde ich keinerlei Angaben.

Die Gattung Denüuria wird von allen Autoren da nlehale Verwaodte roü Cardamm
betraditet, tmd Bantham und Hooker sowie O. El Schula') haben sie in Anlehnung

an R. Brown') nicht einmal generisch davon trennen wollen. In der That scheint die

exquisite Ausbildung der Plcuro|ilor-ie den einzigem fr\s><l)r»ren DiftVrentialcharacter abzugeben.

Aber auch in dieser Uinsicht bildet Cardamine {Pteronmron) grueca bis zu einem gewissen

Grade «n Bindeglied. Sie hat nemlich einen pleurorhiaen Embryo, dessen dicke, aber

flache Cotyledonen, wie bei Deiiiaria, am Vorderrand gestutzt sind, der eingeschlagenen

Rjlnder infb'ssen entbehren. Ihre linealen Basaltheile sind ebeiian scharf abgesetzt und nur

des-shalb nicht als plouroplok zu bezeichnen, weil sie sehr kurz, eben nur so lang sind, als es

die hakenftirmigo UmkrUmmung erfordert. Ihr Hypocotyl ist lang, duun, nicht, wie bei den

Dentarien, kolbenförmig geschwollen. Man wird also letalere Gattung als extrem pleuroploke

Weiterbildung des dotrifamtiNe-Typus ansehen dürfen. Die Schteimlosigkeit der Testa kann fllr

die Oattun^csbefrrenzung kaum Verwendunt,' finden. Denn gerade l)ei Curd. (jrnrrn sind die

grossen Samen mit prononcirter Schleimhullc versehen. \}nd Cardamine pratanis andererseit*

hat völlig schleimlose Samen. Ihr Embryo, sonst einfach pleurorhiz, zeigt eine ähnliche Ab-

stumpfung des Vorderrandes der Cotyledonen wie der von Dattaria. An gans reifen, in den

Sumpfwiesen des Pfohrener Riedes bei Donaueschingen gesammelten Samen dieser Pflanse

habe ich vergebens nach den von Bai 1 Ion') ang^benen notorhiien Varianten der Embryo*

läge gesucht*.

* Die Samen der Dentarien sind in reifem Znatind aaftreieh and dfinnschalig. Nach Hagerer Anf-

bcwaliniiip im troi'ki'iioii Raum wird ilire Testa gebräunt und lK'ki>niint Falten und KuiiZ4>ln Sio st'lifini n

dann nielit mehr keimfähig zu scio, ähnlich wie die von Kranthi» und Corydaiiit nach U. üchmid').
Friseli in den Boden gebraelit keimen sie dagegen lefeht, sum Tbeil noeh im Herbst des Jabret, in dem
sie ri'it't'-n. I>iir>»tclliing('n «Irr Ki-iiniitianzi'n {reiten W a rrninfr ') wm\ A. W i n k I c r ', Nach letaterem

sollen bei L/. pinnata') die Cot^ii-doncn unter der Erde bleiben, bei U. tHtuaphjflha soll nur einer derselben

hervortreten, bei D. digiMa nnd D. btHbifera Mde. Ich fiand die Keimnng hta D. tnntaph^to» und digiUia

»vosrntlicli plf'ii'h verlsufend; von D. pinnata könnt«' inli nicht rochtzeiti«,' Samen crlnnfron. Das Hypoeofyl

Kc-hwtllt dabei zu einem eiförmigen, amylumstrotzenden KnöUchen an und «utwickeit eine schwache, wenig

venwelgte Haaptwunel. Di« Osfylfldonfln treten beide auf langem, dfinnem Stiel boeb filier den Boden
und entfalten ihre Spreite zn einer prfinnn, ii. tz.nrlrifren r>,itiiina. Hüufip blnilit freilich finiT iltTsclbm ver-

kämmernd im Boden stecken. Der Vegetationttpunkt erzeugt alsbald, falls die Keimung schon im üerbst

eintrat noch vsr Beginn der Wiateneit, eine Ansahl von Blittehsn, die deh doieh ihre fleiaehig

angeaehwollene Basis sb Kiederblattaehnppen sn eikennen gebsn, die iadeaa eine klein«, anf fcnnem 8ti«i
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Zu aeiucn pleuroploken Sili4UU(i&n rechnet noben üeliophila und Deniaria Poiuel

MMh di« chUennefa« Gattung SehiMopetahm, Schüopeialum Wo&tri ^ok. iat eine sierliche,

dureb ihn gefiederten, weisaeD BlmnenblJIttar anageseichnete Pflanse, die aua 1822 Ton

Francia Place mitgebraeliten chilenischon Same» orwachsen, aidk »eit jener Zeit im ßeütund

der botanischen (tiirfeti gehalten hat. Schon llooker, iler sie zuerst bpseliriel), machte auf

den eigeothtimlicheii Bau ihre« Embryu autiuerktMun, dem er bi» zur limiü In zwei lange^

nemanfilnnige, unregelmässig gerollte Lappen getheilte Gotjledonen soaclirieb. Rolk Brown
in Bot. Register t. 752 dagegen meinte, ea seien Tter getrennte^ Mncn Wirtel bildende Keim-

blitter TOrhanden. Wir verdanken Harn(^oud ') zwei Abhandlungen Uber die Gattung,

in deren erster auch die frühere Literatur aunfilhrliche Besprechung findet. Die zweite

bekaudelt weecntlich die Entwicklungsgeschicbte dca Kmbryu, die dem Verfasser aU Resultat

die Brown 'aelM Anffassung ergiebt. Er findet vier getrennte, an dem Embryunalprimordimn

alt getrennte HOcker auasprosaende Keimblätter.

Meine Untersuchung ergab Folgendes. Der hellbraune .Same ist rundlich eiförmig,

sich der Kugelgestalt nähernd. Seine ziemlich dicke, weiche Testa ist aussen mit mfissig

entwickelter Schleimzcllenschicht versehen, deren Schleim indessen nicht austritt. Duo

Bypocotyl dea Keimlinge ist schlank, verllngert, und so, wie ea bei dm Pleuroploken so

hiulig, in gleichmftssiger Weise halbkreisförmig gebogen. Die vier langen, riemenförmig

schmalen, linealen Cotyledonen sind zu einem unrcgolmilssig verwickelten, den Baum in der

TesL'i erfüllenden Kii.'luel verschlungen. Sie lassen sich nicht oder nur mit Schwierigkeit

"liüi: Zerbrechen aus einander lösen. Eine paarweise Verbindung derselben ist in keiner

W«tae wahrsunehmen. Wenn man nun diesen Embryo auf den ersten Blick als pleuroplok

ansuiprechen geneigt sein wird, so entspricht er doch gar nicht d r P ' m el'schen Definition

der Plcuroplocie. Denn die liasalthfilc der {'»tyledonen setzen die Krümmung des Hypo-

cotyls durchaus nicht fort, sondern divei ;;iren unmiltelbar von der Ursprungsstelle in den

verschieden aten Richtungen, höchstens kann einer oder der andere von ihnen mit ihr ein

StSek weit ausammenfidlen. Die von den Autoren g^benen Abbildungen sind durchweg

siemllch nnvoUkommen ; es ist auch schwierig ein Oesammtbild in geben » wenn man den

Ensbryo ganz vollkommen und mit den vier Keimblftttern zeichnen will. In unserer Figur 3<)

Mild deren zwei au der Ba^is abgeschnitten. Genau dieselbe Anomalie liegt nach Barn^oud')

bei einer zweiten Art, dem Schiz. mariUrniUHf vor.

Es hat nun aber Barn<oud>) noch vier andere Speciee beschrieben, die habitudl und

in adlen Gbaracteren, mit Ausnahme der Embryostructur, so genau mit Schkl. Wtdkeri ttber>

einstimmen, dass ein Zvv--ifel an ihrer nflehstcn Verwandtschaft mit diesem ausgeschlossen

erscheint. Davon habe icli mich an Exemplaren der Herbarien zu Kew und Berlin Uberzeugen

können. Die Arten stehen sich so nahe, dass mir ihre Selbstständigkeit durchaus nicht aweifellos

iiL Kur SMiit. dmiaUtm ist durch die L&nge dea die Frucht krönenden Grtflbla bestimmt

characterisirt. Man vergleiche, um sich duvüri zu überzeugen, nur die schöne Abbildung bei

A, Gay'), t. 4, welche Prrr. Brongniartü Barn, darstellt. Die auf den abweichenden Samen-

baa dieser Art begründete Gattung Perreymondia hat denn auch niemals Anerkennung

gefiuden und wird in der Regel da Synonym su Seku^^hm dtirt Nachdem ich der

Sicherheit halber durch J. Poiaaon'a Freundlichkeit einige den Originalen im Pariser

UttSBum entnommene Samen aur Unterauchung erhalten hatte, kann ich nun den von

befestigte Lamina tragen. Diesfi Sprolto zeigt schon am crston PlnniulHrbbitt -ifitlichf Fiedcn-hen . nor

die der Cot^letloueu Ut dul'aeb. AckBclknoapeii fehlen dieaun Nit^dcrblätteru iiicbt, icb gbiubu solche sogar

a 4sa Ashseta der Ckf^ledonea gesshsa sa haben.
5*
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Barnöoud gegebenen Thatbestand voliständig bestätigen. jB«i allen diesen Arten haben

die Samen eiliingliehe Gestalt bei ähnlieh«r Beeehaffenheit der Teeta, amsclilieneii aber ^neii

gans gewöhnlichen notorhizen Embryo, dessen schlankeü Hypocotyl die Liinge der Keim-

bl.lttfr on rieht. Von Pleuroplocie, die nach Ausweis von B a r ii e o u d " s BiUlern, in d<'n<-n «Icr

Vegutatiunspunkt nicht gczcichm^t ist, n-tch möglich erachien, kann nach Unter^ucliung der

Objecto eigentlicii nicht wohl die Rede sein. Anomalien »ind selten; etwas schräge Lage

des Hypoeotyls wurde nnr in einem einsigen Fall gefunden. Es beruht also Pemel's £Sn*

roihung der Schizopetaleen lediglich auf einem Irrthum; hochinteressant wird aber die Gattung

(lurcli (las iiincrliall) ihres Kahniona nnvfnnittch aiifjietrffcMo Merkmal lii'r vier Cotyledoncn

und dcA kreisbogigen HypocotyU. Und wenn auch eine iSpaltung der Keimblätter entwicklung»-

gescliicbtlich nicht nachgewiesen werden kann, so ist doch nnaweifelhaft , dasa diese paai^

weise susanunengehOren , und dass je ein Paar eines der beiden von Banfmmiäi»
reprüHontirt, zumal ich auch im April 1902 in einer grn»r>urcn Aussaat von Sehi§. WaVteri

unter zahlreichen Keimlingen mit virr langen lincalen Cotylcdonen einen tai.d, der einerseits

zwei getrennte, andererseits ein erst von der Mitte an gespaltenem Keimblatt aufwies. Den

Schlttssen, die schon Barn^oud') aus diesen Thatsacben gezogen, habe ich nichts binsa-

aufägen; sie seien hier mit seinen eigenen Worten reproducirt: ,0r il est tout simple qu'on

ne pent, «ans violer Icf* lois de l'affinite naturelle, s^parer dans une di.stribulion nn'thodique

des plante» Crucif<&res ces deux geiires si voisins, mais uniquenient distiiicts par l'en)brvoii,

Conane on serait obligö de le faire d'apres la classitication de de CandoUe'' etc. und : „La

natura semble aroir crM le groupe des Schisop^l^s pour nous prourer combien soot

quelquefois peu solides la plupart de ces section.s ou »ubdivisions des familles, qui ne repossDt

j)as mr un ensemble de caracteres? d'affinite, ainsi <jue l'exige !a v>'Titalde mi'tln irle naturelle
"

Dass es sich dabei um einen Mutationsvorgang handelt, winl man kaum abweisen können.

Ganz besonderes Interesse bietet die gewissen Moricandien und Ammospermen habituell

so nahe stehende Gattung Eruearia. Wiederum ist es Cossen ') gewesen, der suerst auf

die vorliegenden eigenthUtnlichen VerhältnisHe aufmerksam machte. Und wenn er dss

Thema nicht weiter verfolgt, vielmehr bloss ;re|ejii;entlicli andeutet, so hat da.s darin seinen

ürund, weil er, mit der Flora atlaniica vollauf beschäftigt, sich den Luxus derartiger «Seiten-

sprttnge Tersagen musst». Er sagt') p. 216 adnot im Anscbluss an Sruearia Aegieen»

C. Ghgff das Folgende: Haec planta quam cl. Boissier genus proprium Hussonia oonalituete

censuit et quam ad genus Enarthrocarpus, habttu notisque plane alienum cl. Hooker (Benth.

Hook. gen. pl. 1 refert, ab amicissimo semper deHeto J. Gay rcctissime ad genus Eruearia

relata fuit ut clarissime ex analysibus permultis apparuit. Hussonia a cl. Boissier ab Eruearia

distinguitur ootjledonibns coneavinscnlis reotis, sed haee nota minoris momenti nempe Er.

Boveana Coss. (lUustr. AU. I 4H in adn.) et E. crasaifolia Del. cotylcdonibus radicula non

longioribui planiusculis vd subconcavis rectis vel medio subinilcxis <nio([uc gaudent. -

Imo in plunta Aegypliaca ad Mandara ab amicissimo A. Letnurnoux inventa et sub nomine

Hussonia Aegiceras distributu (Lx Pt. Aeg. exs. n. \T-i), quam habitu plane refert, et a qua

lanquam speciem prupriam (Er. Toumenxii Coss. III. Atl. f 48 in adn.) remoTere vix ausas

sum, semina articuli inferioris suborbic idata, cotyledones ut in E. AIep|>ica Oiirtn. (cf. ezs.

Heldr. Graec. norm. n. radicula mnlto longiores lineares planiusculas replieatas praebet,

ilum seniina articuli superioris uvato-oblonga vel oblonga cotyledones radiculae subaequilougas

coucavas rectas ut in E. Aegicerate exbibent"

Es werden also hierdurch K aUpifka der bisherigen Passung sowohl als auch

E, AegieeroB je in swet Formen seriegt, die sich nur durch den Samenbau unterscheid«!

lassen, und wir bekommen einerseits K AUppica und £. TowmtmH mit corcalaten, anderer-
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seit», E. Boveatia und E. Ar(jlcfrn<! mit pinfa<-l» iiot«>rhi7.en Samen. Doch sind die neu auf-

gestellten Formen, £, Boveana und Toumetuii ncmlicb, nur auf Unterttucliung weniger

BxsiocAtmbeläge, die letstere auf Letommmii* Aeij ITH, die entere auf JBImdbe Hwb» 8^Utf
H. 4, und auf Palästinenser Exemplare von Bov^ and Lagrange begrttndet Da war
denn bi i der habituellen Aehnliclikeit der Artenpaare vor Allem festzustellen, ob sie pronuiciie

durt h einander vorkomni' ii, oder oh ihre Scheifhui^'. wie »ie ("osson vorftueht, auch ptianzen-

geograpbiach durclt rüuniiicbe Trennung der gegen »«.-itigen \^erbreitungt>areule unterstützt wird.

DeHwegen habe ieh die betreflfonden Veriittltnisse an einer Menge vob Exemplaren ver
ftchiedenster Provenienz, wie sie im Herb. Argent. and den freondlichet dai^liehenen Herb.
Boissier. und Berol. vorlagen, nachgeprüft.

Erucaria alcppica ist eine in unsern (Järten verl^ri itcte iimi so allbekannte PHanze.

dass auf ihre genauere Beschreibung verzichtet werden kann, (.'haractoriiiirt wird sie durch

das dem Carpellrand entsprechend aeharf gekielte, am Scheitel gerundete, meist einsamige

Stylarglied, dem der dttnne, fadenförmige Griffel unvermittelt aufsitzt Die blaseroeen-

farbcne Hlüthe ist von roSssiger (Irösse und birgt, wie bi i ilcii iUn if^t ti Art- ti rli-s flenu-s, vier

hypogyne Glandulae, deren zwei median und ausserhalb der langen ätaniina »telund, eiibrmig

ood gut entwickelt sind, während die lateralen, aa der Innenseite der kurzen Stauiina gelten,

«uigenmdet eneheinen, Qbngene siemlich klein nnd nnachdnbar aaifallen.

Innerhalb der Artgrenzen sind die Abänderungen ziemlich betrüehtlich. Sie kommt
kahl und kurzhaarig vor (rar. jiulternla Boinfi.), mit sehni llercn oder hreiteren Hlattlappen

(vor. laiifolia Boiss.) endlich mit niehrsamigem Stylarglied (i;<jr. /)o/y.>;/j(7 /» ^ Ih>is<i.). Und zwei

udere Formen, die Boissior auf sehr unzureichende Materialien al» Speeles beschrieben

hi^ mHaaen bis auf Weiteres gleichfidls dnbesogen werden. Es sind das 1. E. Uneariloha
Boiss. Sie hat ein mehraamiges Stylarglied und »ehr schmale, fast haarfeine RIattzipfel und
ist auf ein einziges, sehr unvoilkomraene» Exemplar ans Südpersien (Au eher Kloy, ni<lit

Kotschy, wie in der Fl. or. steht, n. 41-10) begründet. Und 2. E. grandiflora, blühende,

aar edir junge Früchte bietende persische Exemplare (Kotschy 74) umfassend, die sich

dareh viel grossere, die des Wieaenschaumkraats erreichende Blumen aasaeichnet. In wie

weit alle diese Varianten sieh constant BU erhalten vermögen, kann man nicht wissen; nach

dem vorlie^'enden Material darf man sie aber keinen Falls einer weiteren Gliederung dea

Typus zu Grunde legen.

Das Verbreitungsgebiet der K akfpiea ist ein Östlich mediterranes; es om&sst Sttd-

psrslen, Mesopotamien, Syrien, Kleinasien, die griechisoben Inseln und Oriechenland. In

Afrika gdit sie nicht tlber Aegypten hinans.

Freilich wird sie für Spanien angegeben und i.st dort in Andalusien und in Valencia

auf Aockem gefunden (Willkomm, Fl. hisp. III 751). Und schon DC führt von dort eine

£ kmi^eUa an, die dann auch bei Oran und nach Battandier Trabut*) gelegentlich bei

Alger gesammelt wurde. Allein es li«gi nahe, hier an Verschleppung aa denken, wie denn
auch Cossen, Fl. atl. 215 sagt: «Forsan adrena", und wtiter: ,In Hispania aastrali rarissfana

et verisimiliter introducta."

Muuby's Exemplare der E. tmm{oUa aus Uran, die ich im Herb. Boiss. sah, sind

gewfas nvr Kümmerlinge der gewöhnlichen £ olg^piea.

Als Q&rtner') p. 298 t. 143 zuerst den Samenbaa der Pflanze beschrieb, lag ihm
die Von Cossen als E. aleppica bezeichnete Form vor. Sie bi-'tet im valvaren sowohl als

ini »tylaren TMied durchaus gleichartige kleine, troi kuf, rundlich polyiroiiale. vielfach stark

Von der 6eite zusammengedrückte Samen von ca. 1 mm Durchmesser, durcli ilereu hellbraune,

mit lehwach entwickelter, niebt mehr gesprengter SchleimaeUenschicht versehene Testa der
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Embryo veSt der weoluelnden Lage seiner Cotjrledonen hindurobidiimmwti w dam eine

weitere Priperatton snr bloaien Erkennung diese« Characten nicht nothwendig iat Legt man

ihn frei, so zeigt sich, dass die Ra<li(.'ula fiine IialKkrcisf^irinige Krümmung beschreibt, die

sich auch auf die Basis der bin;.'('n, ziiiiyiiföniiigcii Cutylcdoncn, so wie es für die l'leuro-

ploceen characteristisch, fortsetzt, »o dass, würde diut bis zu deren Spitze reichen, eine Lage-

rung nach Art der Spiroloben eintreten rattMte. Aber die Endteile dieser Cotyledonen trennen

sich dann von oinand(>r, »ich in unregelmftssigster Weise um einander schlingend, so dast

.sie auf dem Durc hschnitt in Form ziiblr* icher irratiniialt r Schnittflächen zu Gesiclit kommen.

Man vgl. die Bilder bei Cosaon^, zumul deasen Durchscbnittsfiguren uod die hier gegebenea

Abbildungen 27 und 28.

E. Boveona Cosson threndts bietet einen yiel einfacheren Embryo dar. Seine Radiook

ist fast ger.ule, nur an der Spitze etwna g^gen die Gemiedenen liin eingebogen. I^e

rntvlcdoiiarhascn fallen in deren Verlängerung, ihre Insertion wird durch dan scharfe Hervor-

treten eines kleinen Hügels, des noch naukten Vegetationspunkts, deutlich. Dann aber

krUmmeo sie sich um und lagern, nach Art der Notorhiami) Mif einander, bis aar Spitae der

Radieala hinabreichend. Gewöhnlich seigt der innere dieser anliegenden Gotyledonen eine

flach concave Rinnengestalt, so da.ss sein Hand das Stengelchen ein wenig ttbeigreift. Zu-

weilen findet sich das Gleiche mehr oder weniger d<Mitlich auch bei dem Husseren vor. Die

Ilöhlung ist indessen so gering, dass Niemand de^swegen von ortboploker Lagerung reden

wflrde. Man vergleiche die frdlieh ron E, Townaai genommene Fignr 29.

Von den &kr £ aJeppica gegebenen Figuren Pom«ls') (Fig. 20) entspricht die erste

einigcrmaassen dem gewöhnlichen von der £. Boveana gebot<'ncn Bild. Einen Embryo wie

der der zweiten Figur habe ich weder bei ahjipka noch bei E. Boveann gesehen, er kann

nur einen höchst seltenen Ausnahmefall darstellen. Aehnlicbes tindet sieb aber gelegentlich

bei der nachher m erwlhnenden E. orasriftha, QelegentUch wurde eine leichte Drehung

des Stengelchens gefanden, so dass dieses nicht mehr auf die Hittdlinie des Gotjrledons m
liegen kam.

Was nun die Verbreitung der beiden Formen des AleppicarTy[i\XA anlangt, so hat

sich nach Untersuchung zahlreicher Exemplare von 20 verschiedenen Fundorten heraus-

gestellt, dass diese insofern ohameteristisch ist, als E. Boerana dem Ostgebiete, Persiea,

Mesopotamien, Syrien, als E aUfpiea dem Westen des Verbreitungnbezirkcs, Griechenland

und den Inseln, sowie dem vorderen Kleinasien angehttrt. In.slx-sonderc gehören zu der

ersteren Noc n. b Katt ad Tigridem; Aucher Eloy 4140 Südpersien ; UorumUllor a. 70** ex

insnla Kischm; in deserto Hesop. ad fl. Ohabur Hawisknecht; Jericho Boiss., Bommaller 101

;

No« 1128 ad ripam Tigridis; Sinai Boiss.; Herb. Heldreich 2872, Latakieh. Ferner auch

wohl, soweit die noch nicht ganz reffen Samen zu entscheiden gestatten, eine durch breite,

wenig elTi^'eschnittene BliUter ausp^ezeiclinete Pflanze aus .lericho, Bornniüller n. I'd.j, die

im Berliner llerbar als „Erucuria sp. twva?~ bezeichnet war. Zu der echten, E. aleppica

dagegen Heldr. Attica n. 1007; Kos Forsyth Majer n. 051; Meies Dumont d'Urville; Syra

Weiss Orphanides 2867; Mersin* Balansa 135; Sinai. Wad el Schecli Grote n .5; Onil Sud-

spanien, \\'ebb und alle bislang von mir untersuchten Exemplare der eumpllischen botanischen

Gurten. Demnach reicht idso der Bezirk der E. ahppica bis Cilicicn (Mci-sina), sicli hier mit

dem der Boveana berührend. Und die einzige Ausnahme von ihrer strengen Scheidung

biMet der Sinai, von wo beide Formen in den Sammlungen vorliegen. Das kann indess der

sonstigen Schärfe der Exclusion gegenü1> r kaum in Betracht kommen. Und die Constanx

des beide Formen scheidenden Embrynnakliaracters ist /.weifcllos ein*' recht betrilchtliche;

nur bei einer Frucht der £. Boveana Boiss. aus Jericho, und einer vom Tigris, Noe 1128
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fanden sich nob^^n den normnli-n jr oin Samen vor. rior nnre»^elmNssip pewicknlte r'otyled<in«r-

spitzen nach Art der E. alepjnca zeigte und der der oberste den Valvargliedot* war. Verschiedene

EVflcbte derselben Nammem cur Controle untersucht zeigten durchaus normale Verhältnisse.

Man katte es mit sehr seltenen Aasnahmen an thvn. Wir haben hier wiederum, wie bei

SAtMöpetaJum . einen Mutationsvorgnng vor Augen, dessen ReMiltat aber, anders wi<* dort,

noch nicht völlig fixirt ist und Rückschliif^en llnuni j^iobt.

Wenden wir uns zu der zweiten Formengruppe, der Jürucaria Äegicera» Gay (hussonin

Boisa.). Fttr ihren Habitus kann füglich aufCosson's') achOn« Tafal 33 erwiesen werden.

Ihre Frflehte sind sehr viel stirfcer TerUngert, wa» wesentiidi auf Raohnnng des stylaren

Gliedes kommt Dasselbe ist schmal kegelfilrmig, glatt oder im trockenen Zustand etwas

längsrunzlig, oberwJtrt.s ganz nllmiihlicli in eine kegelt'önnigo, mit sitzender Narl)e iihsrlilii-ssciifli-

Spitze verschmälert. Mitunter ist es an den Stellen, wo es Samen umschlie^ist, die in Mchr-

nhl Toihanden au «ein pflegen, torolOs angeschwollen, doch tritt diees nidit tlberall mit

gleicher Deutlichkeit hervor. Sehr eigenthfimlich ist seine hakenfbrmige Umkranraiung, die

meistens sehr stark ausgesprochen , doch gleichfalls mitunter zurücktritt und nur in Form
einer leichten , einerseitswendigen Umbifgung ersolieint. So z. B. bei F^xemplaren von

Gabes Rralik lbö4, vom Oued Ferd Tunesien Letourneux und von Tyout Algerien Warion,

ganx betender* aber hei der Pflanae von Mandara bei Alexandrien (Letourneux 173), auf

die CosHon seine E. Toumetm begrttndet hat. Eine Form mit viel grösseren Blumen, in

den Früchten durch nichts von der gewöbnlicheti algerisohen Pflanse different, istCoaton's
cor. Soviin, die Paris bcj (tharduVa gfsaiiinielt liat.

E. Aegiccnts hat eine viel weniger ausgedehnte Verbreitung E. ateppiea. Sie

wiehat in Algerien und Tunesien, in Harocoo ist sie bislang noch nicht gefunden, und geht

östlich nach Unterügypten und der Sinailialbinsel. Cosson erwähnt sie mit? für die

Marmarika unrl iVir Palilstina, «loch baln' ich aus diesen fJebietcn keine Exemplare gesehen.

Und ausserdem liegt unter diescui Namen im Herl». Hoissier eine blühend»' PHair/.'', die Hauss-

knecht in Mesopotamien gesammelt hat, deren llierhergehörigkeit mir iudcss mehr als zweifel-

haft ersohienen ist Wiederum sind ihre beiden Formen nur im Bau der Samen veFschieden,

und wiederum bewohnen sie und in noch viel prägnanterer Weise differente Gebiete, so zwar,

dass E. ToumcvTt auf Aegypten und die Sinaihalbinsel, /•,. Acgiceras auf Algerien und Tunesien

beschränkt erscheint. Dreizehn Proben von Früchten, an den verschicdentsten Punkten

letateren Florengebietes gesammelt, und mir aus Herb. Cosson durch die Freundlichkeit des

Berm Ba ratte mit gOtiger Erlaubniss desderaeitigen Besitaers desselben, des Herrn E.Duran d
mitgeteilt, haben mir diese Tatsache sicher gestellt. Zum frherfluss habe ich noch aahlreiohe

#lrächte der von mir selbst bei Bi^ikra gesammelten Pflanze untersucht.

Die .Samen der E, Aegtcerm aensu atrid. sind etwas anders gestaltet als die von E. Boveona.

Sie lind ei-cy1indriscb und von verbältnissmässig beträchtlicher (H mm bei 1 mm Breite)

Linge. Schon von aussen erkennt man, durch die dtlnne Teata hindurch, deren Schleimaellen

als solche durch Schwellung beim Benetzen kaum noch erkannt» werden , eine pleuroploke

Notorhizie des Kmbryo. Sie i.st ziemlich regelmäsHig (Fig. 29) und bietet keine wesentliche

Differenz von der der E. Bovtana dar. Abweichungen vom beschriebenen Verhalten sind

jeden&lla liiMent aelten. Nur eine Fradit am Oudrrf (Tunis) coli. D oum et (Herb. ComobX
die awd stylare und einen valvaren Samern umoehloiet ergab bei Untersuchung des oberen

StylarsameuK einen Embryo mit an der Spitse wieder rückwärts gebogenen , also in etwas

dipleeoloben Cotyledonen (Fig. ">'M. Anders steht es bei F. Tnumeuxii. In d< r Regel sind

die Samen beider Glieder verschieden, die des stylaren cylindrisch mit notorhizem Embryo,

die des vilvmreB viel kleiner (1 mm Durchm.), rundlich, mit TersohlangeiMn C!o^ledonen de«
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Embryo, »lao weaeuilich Cossons Darhtelluiig entsprechend, Al>er initiinttT findet man sie

in beiden Gliedern gleichartig und alsdann stet« von der Art, wie sie gewöhnlich dem Valvar-

gUed sukommt. ünd endlich kommt es häufig vor, daM im StyUrglied nehea d«n notorfaisen

einzelne corculate sich finden. Im valvaren dagegen fand ich nur ein etnit^iiet Hai (el Arytdi
Kotscliy '»IJ) zwischen den corculatcn einon der andonMi Sorte. Mit diesen DitlVrenzen

durfte der \\ uchsel in der äamengrÖMe, der hier Kegel, iu Beziehung stehen. Selbst die best-

entwiokeltea aemiiM. w>torkna hIeibMi an IiMnge hinter denen der algerischen Pflanse zurück

(im max. kaum 2 mm). Da» alles konnte an venchiadenen Frachten denelhen Original-

pflanze von Mandara festgestellt und an denen anderer Fundorte Wadi Dugla Aeg. W(lst(

Schwüinf , Bir Selmane Ascherson, el Arysch Kotschy n. 602, Sinai Schimper n. 45Öb
wieder gefunden werden.

Vergleieht man die corcalaten Samen dei ValTargliedes , so findet mm, daaa die

Faltungsweise ihrer Cotyledonen, wennschon nie in einzelnen Fällen an Unregelmisaigkeit

nicht hinter E. ale])pica zurücksteht, doch im Allgemeinen eine klarere und einfachere ist

Bei den allenucisten niinilieii sind die Cotylodonen in den Kreisbogen des Stcngclchcn-s derart

ein- und wieder zuruckgcli.nickt, dass echte Dipleculobie, wie sie nicht schöner bei Heliophila

auftritt, zu Stande kommt Hier und da, wouMchon selten, kommt auch fiwt regelmiesige

Rollung nach dem Typus der Spirolobeac vor. Und hei den notorhiz pleuroplnken Samen de«

oberen Oliede« ist eine Krsclii'inuiig s.'lir liiiutig, die dem ersten Beginn dijdecoloiMT Faltung

entspricht. Die Colyiedouen bilden dann in ihrem im Allgemeinen geraden Verlauf eine

kleine, mehr oder minder deutliche Enickfalte gegen das Stengelcheu hin, so dass alsdatm

unter Umstlnden der Embryo genau das Bild wie der sehr uneigentlieher Weis« als

diplecolob beaeiohnete von Senebiera und Subularia bietet Und selbst da, wo ganz unregel-

raUssige Lagerung Platz greift, betrifft die Faltung meistens beide auf einander liegende

Cotyledonen zuüaüiineii, nur sehr selten kommt Lösung von deren Verband und EiozelkrUmmung,

wie sie hei JE, aiij-jnca Kegel, vor. (Mau verglelelMi die Abbildnagen Flg. äO—35).

Die Originalpflanse der JE TmmeuxH von Uandara seichnet sich dudi ausserordent-

lich geringe Krümmung de» schnabdfihrmigen Stylaiigliedos aus. Mann konnte glauben hierin

innen weiteren Distinctivcharacter gegenfiber der algerischen Paralelart zu tiiid'-n Allein

damit ist es nichUi, wie die in den Samen absolut Ubereinstimmendea Proben von Bir Sel-

mane und Wadi Dagla beweisen, deren FrachtumkrUmmung in keiner Weise hinter der der

atlantischen Exemplare zurückbleibt

Dem Typus der Ertic. Aegicera<t gehört nun endlieh noch eine dritte Forra an, die

bisher nur von den Pyramiden von Sai|(]ara aiitre;rel)i'i! , indessen von Ehrenberg nach

Ausweis seiner Exemplare im iicrliner lierbariuui auch bei Alexandrien gefunden, seit

Del lies*) erster Besehreihung den Namen E. erassifiriia trttgt. Sie steht, was allen Autoren

bisher entgangen, der E. ToumruxH so nahe, dass sie fast nur durch habituelle Cliaractere von

ihr unterschieden \verd<'!i k.iiiii. Das wird am besten durch die Tliatsuche illu>trirt, dass

Boissier für sie im Supplementband der Flora or. einen neuen Fundort bei Mandara an-

giebt, und dass diese Angabe, wie ich mich bei der Durchsicht seines Herbars Uberzeugte,

auf ein Exemplar der n. 173 Leiowmettx begrflndet ist, wdehes sich in nichts von den andern
unter Bu$$ottta uncata gebrachten Proben der gleichen Vertheilung unterscheidet Der Fundort

ist also zu streichen.

Sie unterscheidet sich nur durch folgende Kennzeichen: Ihr Wuchs ist straü'er, gedrungener,

die Büsche erreichen geringere HShe. Das Siylurglied ihrer Frflohte ist in der Regel gans

gerade oder doch höchstens hier und da ein wenig gekrümmt, ee ist dick und nicht ao stark

gegen die NaibentFagende Spitse yeijflng^ und macht in Folge dessen einen vid plumperen
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Eindruck. Dazii knmmt. dass die FrUclit«- f;ist ;uisnalirnsln> rechtwinklig von der Spindel

•preisen. Das findet man bei JE. Totimeuxii und Aegiceras «ulten, sie sind ihr bei diesen in

mfieditor od«r henbhlngender Stellang angedruckt, wobei der Schnebel stet» ludi Aussen

gekrammt wird, ünd wibreod bei ihnen die Valvae sich schlecht oder g»r nicht von selbst

sbspelten, bat hier deren regelmässtgsto LosIOsung statt, in Folge deren von den Mcrbar-

ezemplaren die Klappen und Snmon de« Valvarglindcs in Mrnpcn abgeworfen r.n werden pflef^en.

Ln Bau der Satnen besteht vollkommene Uebereinstimmung mit E. Toumeuxit. Nur iät die

dort kaum noeh als solche erkennbare Schleimiohicht Tiel stBrker entwickelt, und werden

ihre Zellen im Wasser gesprengt, was bei keiner anderen Erucaria der Fall. Das hängt

offenbar mit der leichten Loslösung der Klappen zusammen. Wir wissen, dass im .Ml^'cmeinen

Verkümmerung: der Schleimschicht mit dem Uebergang zur Schlicssrnit litif^'keit Hand in Hand

gebt, wofür auf das f\xr Aethionema Solms') angegebene verwiesen weriieu uiug. In der Tiiat

ist denn aach ihre Ansbildang an den solaren Samen eine viel geringere. Eine Sprengung

der Zellen tritt hier nur ausnahmsweise un<l an einzelnen Elementen ein.

Wir haben damit nun die Arten der ri.»ttun^ IjcHprnchen . denn E. IJyrrnnica Dr.,

pmica Gorter, die ich nicht gesehen, werden zu Hirschfchiui nilprrs'^a citirt cf. lud Kew.

l und £. Olwerii Streng., die mir gleichfalls nicht au Oosicht gekommen, wird nach der

kanen Beschreibung schwerlich etwas anderes als R Bovemu» sein. Auf K mieneatpa

endlich, die nicht hierher pehört, wird nachher noch zurUckzukoramon sein.

Es ist nun nhnr Weiteres klar, da.ss hei beiden Typen der Gattung eine partieih- Pro-

gression vom notorhizen zum verschiedentlich gefalteten Embryo stattgefunden hat. Denn

dsM der notorhiae ab der altere anausprechen , das wird naeh Allem, was frtther Aber die

Craciferen dargelegt wurde, dner besonderen Hcgrttndung nicht mehr bedttrfen. Und in

beiden Reihen hat diese nicht genau dieselbe Bahn eingehalten, das Endresultat ist fUr

E. Aegiceras ein vielförmigcres , aU für E. nleppica ». lat. Auch spricht das f^ele^ontliche

Vorkommen faltblättrigcr Embryonen bei den sonst notorhizen •Stiimmcu dafür, doss der

Procees noch nicht abgeschlossen ist Auf der anderen Seite mttssen wir bei ihrw Aehn-

Üchkeit annehmen, dass beide Reihen von gemeinsamem üratamm deriyiren, wennschon sich

ein Beweis dafür wie sonst in keiner Weise erbringen Ittsst.

Wie so viele andere Craciferen werden auch unsere Erucurien der mediterranen Flora

angehört und sich von Centrala«ien gegen Westen, allerdings nicht sehr weithin, verbreitet

haben. Ihr hentigee Vorkommen liegt durchaus in den Qrenaen der Wanderstrassen dieser

rienossenschaft. Der Ältere Wohnsitz des Aleppicor-Typiu wäre dann im Osten, in Persien,

Mesopotamien, der iles Acgireraf^-Tyini-* in Aegypten zu suchen. Die Stamnieltern beider

werden zweifellos leicht lüslichc Klappen des valvaren (Gliedes gehabt, den normalen

Cmdferenschoten niher gestanden haben. Einen Anklang daran finden wir in der nur sehr

local orkommenden B. »amfeUa Aegyptens. Wenn aber diese Torstdlung berechtigt ist,

wa« sich, wie idi ohne Weiteres zugebe, in keiner Weise sicherstellen läsHt, ilann muss I)oi

beiden Typen die Abwandlung der ( 'ntylerlonarcharactere an vcrsciiiedciien Orten <ics

occapirten Areals, bei E. aleppicu am Endo desselben, bei E. Aegiceras an der Abzweigungs-

itdle eingesetst haben. Warum sie sich aber in beiden Fsllen auf einen Theil des Areals

heselutakt, Uabt dunkel. Dass das indess eine neue Errungenschaft darstellt, dafUr spricht

meines Erachtens der Umstand, dass keinerlei irgend merklii he Correlationscharaktere neben-

her {gegangen sind. Und unter Hinweis auf da.s trüher bezüglich der Aethionenien au.s-

gefubrte (Solms 'l könnte man wohl zu der V'ermuthung gelangen, dass diese Embryonal*

erinderang ursprünglich einer AnomaUe ihre Entstehung verdankte, die in die CSategorie

der MissbUdttHgen sa rechnen gewesen wAre; eine Meinung, der fireÜieh die heutigen räumlidi

-Iii--— ^>.-'.-'^le
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nahezu völlig getrennten Verbreitungsareale der respectivcn Derivate Schwierigkeiten

beraitel

Daas Sniearia metoearpa Boisn. emllic h in< tu y.n rlioser Gattung gehört, hat Cosson ^)

nachgewiesen. Wfgen ihrer Orthnplncic und di-v MtihrHainigkt'it des Valvarf^'liedo-s ntollt

er die Pflanze zu Keboudia, obgleich sie im Habitus und allen Charactcren mit Jiapistrum

8eek Dideamm ttVer^itimmt und sich davon nur durch ihr mehrsamiges Valvarglied unter-

scheidet. Bd der T«riiiItaiMiDiB«igen Oeringfilgigkeit dieses Gheraelen wird man mdnee
Erachtens besser thnn, sie in Zukanft als Dideamu/i mfcrocarpus au beaeichnen. Reboudia

erucnrioidcs , der Typua des Genus zeichnet sich durch viel auspeprUp^tere orthoploee Em-
bryonen aus. Ihre Samen sind plattgedrückt, von der Form dicker abgestulupi't-quadratischcr

Tafeln; sie sind hellgelb, nur Uber der RadicoU dunkel lavirt, mit dtokem, deutüchem, aus

den Zellen austretendem Schleimltbcrzug verschen. Sie ist freilich gleichfalls verwandt, gehört

aber ebenso wie HitNebteldia noch zu der sdiotenfriichtigen Reihe der Brtmicem, woftir ich

auf meine Ausfiiliriiiigen -) verweise. Im IJebrifieii i.st die talsciie Einordnung uiiseri-r Pflanze

zu Erucaria sehr bezeichnend für die grosse Aelinlichkeit, die abgesehen vom Emijryobau

awischen dieser Gattung und Didesmus besteht. Es wird sich dfess, wie ich annehme, daraus

erkliren, dass beide ans gleichen oder überaus ahnlichea notorhizen Vorfahren auf dem Weg
divergenter .Abfinderung der Kmbryolage entstanden sein werden. IJnberülirt muss freilich

dabei die Krage Idciben, ob der Vorfahrenstamni der Didesmcn der gleiche wie der der

echten Erucarien oder dar ein gans nahestehender gewesen; ob diese ganze Reihe von Formm
mono* oder poljrphyletisoh ist Heine subjeotiye Auffiwsung neigt sich immerhin der

letsteren Alternative zu.

Mit den in dieser Abhandlung gegebenen KeNultaten einer Reihe oft recht langweiliger

vergleichender Untersuchungen glaube ich die Begründung der am Schluss meiner vorigen

Cruciferenstndle (Solms*) aufgestellten äätae im Wesentlichen gegeben aa babm. Bs ist

mir b« dieser Arbeit, je länger sie mich beschtftigte, um so mehr klar smn Bewosstsein

gekommen, wie gering noch unsere Kenntnisse auf dem Gebiet der Crucifcren&ystematik

sind; weUh' subii-ktiveti Charakter alle die neueren VerHuclie eine minder künstliche,

der Phylogenit! cler Familie mehr entaprechen«lc Anordnung der Genera und Species zu

gewinnen, sur Schau tragen. Wenn man weiter kommen will, so ist die allerdetaillirteste

Untersinliung der einzelnen Speeles die absolut nothwendige Voraussetzung. Und so lauge

diese in dem MaaHS(\ wie es jetzt der Fall, nicht vorliegt, wird jeder Versueli einer nntur-

gemässen Gliederung der Gruppe hotfnungslos bleiben. Ich stehe dtiüswegeu nicht an, noch

heute das System derselben fUr das beste zu erklären, welches, wennschon auf einseitigen

Gesichtspunkten erbaut, die einfiMshste Üebersicht ttber die Hasse der bekannten Arten

gewithrt. Es ist, wie Qilg') richtig sagt, nicht angebracht, das Alte umzustilrsen , wenn
etwas Besseres nicht an dessen Stelle gesetzt werden kann.
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Fig. 30. Anomaler subdiplecolober Embryo der K Aegicerat, dem oberen äamen dea Stgrlaiglieda eines
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Fig. 33. Anomaler Embryo von K TourHmxii aas Mamdara.
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Das Verhalten der Pflanzen gegenüber dem Aluminium.

Vorläufiger Bericht

TOD

W. Rothert.

Von dem Aliuninium iit in der botenisohen Literatur m gut wie ger niobt die

Rede. Naoll dam wenigen, was die physiologiscIuMi MandbUcher darüber sagen, scbeiat meB
«'S für ausgemacht zu halten, daß dieses Element, abgesehi^n von Ijycopodium und wenigen

weitereu, exseptionellen Fällen, in den Pflanzen nicht vorzukommen pflegt. Wenn dem so

iet, so entsteht jedoeh die Frage , wie du mit dar allgomeinan Verbreitung der Aluminium*

eiil»indiuigen im Boden sich zasammenreimt; es ist Je beiuumt, dafi Pflanzen auch solche

Elemente aufnehmen, welche keinen Nährwert für sie haben, aoforn ihnen dieselben im

Substrat dargeboten sind. Hierin liept ein ProIil«>ni, welches midi seit Ittnperer Zeit intorossiertp.

A priori schienen mir zwei Mögliciikeitcu vorzuliegen. Entweder tindet sich das Älumuiium

in der Katar nur in aolchen nnlBslichen Verbindungen, welche ftr die grofle Mehrsahl der

Pflamen onaoglnglidi sind, — eine Annahme, die mir nicht recht glaubhaft schien. Oder aber

es müßte angenommen werden, daß das rrotoplasma der nllornifMsti'n Pflanzen dorn Aluminium

den Durchtritt verwehrt. Die bloße MiigÜchkeit dieser letzteren Annahme zeigt, daß unsere *

Frage mit einem der wichtigsten und aktuellsten Probleme der Physiologie — dem Problem

der PermeabititU des Protoplssmss und ihres Einflusses auf die Stoffisufuabme — in Konnex
steht und somit, trotzdem das .Muminium fUr die daraufhin nntersuehten Pflaaaen sicher

bedeutungaloH ist, doch des physinlogi^elieti Interesse« nicht entholirt.

Dies veraniaßto mich, im vorigen Jahre das im Titel genannte Thema als Preisfrage

fSa Student» der hiesigen üniversitit su stellen. Die Preisfrage umfaßte folgende Auf-

gaban: 1. Es sollta dureh spesielles Stadium der geologieeben und pedolegisehen Literatur

ftstgeatellt werden, ob in der Natur (im Boden und in den natttrlidien Oew .iss« in) in all-

gemeiner Verhreituiig Verbindungen des Aluminiums vorkommen, welche entweder wasser-

löslich oder doch so leicht angreifbar sind, daß ihre Zugänglicbkeit fUr Ptianzen angenommen

werden kann; 2. sollten die in der Literatur Torhandenen Angaben sowohl Uber das Vor-

kommen wie ttber das Fehlen d»;s Aluminiums in Pflanzen möglichst vollständig susammen-

gestellt werden, um ein Bild von der Verbreitung des Aluminiums in den Pflanzen r.w ge-

winnen; 3. sollte experimentell entschieden werden, ob l'H.inzeti Aluminium aiitnehmen,

wenn ihnen dasselbe in löslicher Verbindung dargeboten wird; im Zusammenhang hiermit war

aneh au beachten, wie lOsliche Aluminiumsalse auf Leben und Entwicklung der Pflansen

ttttwirken.

Zwei Studenten der liieHigen Universität, die Herren J?(»rowikow und Schinikin,

ontemahmen die Lösung der Preisfrage und arbeiteten au derselben eifrig im Jiiesigon

ffflis"-^ Stft^. IMS. SiA III. 1
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Erstes Kapitel.

Die verkorkteu Scheiden von Convallai'ia iiuyalis.

1* Avftere Horpkologle. Ich bespreche Ton der Kofieren Hocphologie de» Sproft-

Systems vun ConvaUaria majah's, die zur allgemeinen Orientierung fklr uns nOtig if^ nur dai,

was mich speziell angeht [Nulicres bei Th. Irrnisch l^^'ti;).

An dem reicLverzweigten Achsensytjtem von Conmllaria niajaiis kann man zweierlei

Arten ron Rhisomteileii unterscheiden : 1. die kriechenden AnslAufsr. Sie gehen ans Knospen

herror, die an der absoluten Hauptachse oder an Ausläufern entstehen. Die ersten drei bis

fünf Intcrnodicii f\fr Jahresproduktion eines Ausläufers sind kurz; die drei bis sieben letzten

strecken sich mehr oder weniger, manche bis zur Länge von 5 cm. Ein Ausläufer ist an

seineu sechs bis zwült luternodien nur mit 2siederblttttern besetzt Er kriecht in der R^el

nnr ein Jahr horiaontal nnter der Erde und richtet sich Im awelten Jahre auf. Zweige er-

zeugt er meist nur !n den Achseln der höchsten Blätter; 2. die senkrechten Rbizomteile,

die die oberirdischen Regionen der Pflanze erzengen. Hierzu gehört zunHehst die absolute

Hauptachse, zweitens die Zweige, die sieb aufgerichtet haben. Beide verhalten sich

gann gleich; sie erzeugen Jahr f&r Jahr an knrs bleibenden Intemodion aw«i bis sedn

NiederbUitter und darüber ein bis drei LaubbUtter. Sie bldben dabei an ihrem Plats

und senken sich nur jedes Jahr, entsprechend der aufgesetzten Jahresproduktion, tiefer in

den Boden. Nachdem ein solcher senkrechter Khizomteil mehrere Jahre vegetative ober-

irdische Orgaue erzeugt bat, wird er bluhreif. Die fertile Jahresproduktion hat zwei bis

sechs Niederblätter, die wie die obenerwähnten Niederblätter unten geschlossen sind, daan

ein nur halb umfassendes schmales Nicderblatt, in dessen Achsel der BlUtenschaft entspringt.

Oberhalb def^^elben stehen ein bis drei Laubblätter, die die für das nächste Jahr bestimmte

Kno.spe einschließen. Nach Irmieicb und früheren Autoren ist der Blütensihatt lateral, die

Endknospe terminal. Alexander Braun (1851, S. 37) und Scholz (1887—88; dagegen halten

das Rhiaom Tom ComaBarw majaiit Itlr ein Sympodinm, also den Bltttensohaft ftr terminsl

und die Knospe flir lateral. Ein bluhreifes senkrechtes Aohsenstlick pausiert in der Regel

swei bis drei .Tahre, ehe es wieder Bluten hervorbringt.

Neue Wurzeln brechen jedes Jahr teilweise kurz vor, besonders aber während und

nach der MtttsMit unter den Insertionastslleii der Blätter sowohl an kriediendm wie an

senkrechten Rhfiomteilen hervor. Bei den ersteren sitaen sie vonugswdse an den oberen

Intemodien jeder Jahresproduktion; an den senkrechten Hhizomteilen entstehen gleichzeitig

an unbestimmten Intemodien vereinzelte Wui-zeln Die Wurzelzweige erster Ordnuiig ver-

zweigen sich nicht mehr. Die Wurzeln funktionieren als Aufnahmeorgauc, wie wir sehen

werden, anscheinend nur dn Jahr, bleiben aber noch ein bis swei Jahr erhdten und treiben

im ersten Jahre noch als Aufnnhmeorgane dienende neue Zweige erster Ordnung. Die

Wurzeln sind anfangs zart und durchscheineii<1 ; t^''^"»^" Herbst werden sie undurcli.siclitifr;

ihre Spitzen werden häutig dunkler. Letztere waehseii im nächsten Jahr nicht weiter, während

dieses z. B. die Wurzelspitzen von Folygotialum häutig tun.

8. IMe WnneL Ich schildere suerst knra den Bau der Wurael, besonders der uns

interessierendMi Zellschichten derselben, da wir deren Beschaffenheit für die weitere Dar^

stcllnnp kennen müssen. Ich habe die Unterwuehnnj; an der Hand der allgemeinen Angaben

Kroemers für Connallaria majalis speziell völlig durchgeftibrt, um den exakten Vergleich

dieaar Zdlschichten mit den von mir neqgefundenen Terkorkten Qeweben der Wunelspitse
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unrl (lor Ansthlußschicliten zwischen Wurzel und Achso ssu crraOgliehen und zugleich den
Zusamnit'nhang aller .siologischen Scheiden der Wurzel darstellen zu können, Die

Wurzelzweige von Convullaria majalis gehören ihrem Baue nach zum Typu» 8 (S. 120) von
Knemer, d. h. «ie bnitBen Epiblem, Kurasellenintericutts und eine Bndodermis, die nur die

PrimiLr- und Intemndiärzone zur Aushildung bringt. Die aus dem Rhizom entspringradon

Wurzeln selbst unterscheiden sich von diesem Typus ein wenig djidurcli, daß sie da, wo sie

aus dem Khizom treten, die Eadodermis völlig schließen — ein Fall, den Kroemer noch nicht

beobachtet hat.

a) Epiblem. Die Epiblemsdien der Wund Ton Cbmwßana mo^oUlt haben anfangs

die Form dünner, polygonaler Platten, die in der Richtung der Wurzelachso Ubereinander-

gcsdiiclitet sind. W^nn sie die Wurzelhaubo nif lit nidir licrl<>ckt , werdiMi sie würfelförmig

mit halbkugelig vorgewölbter Außenwand. Viesv. Form behalten sie, bis sie kollabieren und

abtterben. Die Winde, dfe adir dttnn sind, geben in jungen Stadien Zellulosereaktion,

impcfgniereii «ich «ber bald, etwa beim Auftretet der Interkutt«, mit Schutaatoflbn un«

iMluninter Natur (Kroemer S. 11). Reaktionen der Epiblemzellenwiinde: in SchwefelsÄure

unlöslich, in ChroniKiture schwor löslii-h, in Sudanglyzerin schwächt' Rötung, in ( 'hlurzinkjod

Gelb- bis Braunfitrbung, in Phlorogluzinnalzsiluro keine Färbung. Wurzelhuare kamen an

den Ton 'mir unteranehteo Pflansen nicht vor.

b) Interkttti». Die Wurael ron Cimvaüaria uia^U$ beeilst eine normale dn-

•ckichtige Kurazelloninterkntis (Krficnn'r S. 73, Nikolai 18(ir> S. M.'?, van Wisseltngh IfiSt» S. ')).

Letztere hat. wie ich genauer untcrjsuchf habe . mit dem Epildcm ^^fmcinsame Initialzellen

and trennt sich von diesen etwa vier Zellen hinter der Scheitelzellc. Bei im August ge-

ummdten Wnneln fand van Wisselingh (1886 8. 14) die jüngsten yerkorkten Langvdlen

in «nem Spltsenabstand von lo mm. bemerkt aber, daß der Abstand sehr abhängig von der

Jahreszeit sei. Ich bemerke schon hier, daß ich bei ge-schloHsctifn Wurzelspitzen (Kap. II)

die Verkorkung d» r Interkutis bei etwa * <- l^'e mm SpitzenabstJind beginnen sah. In der

Wand der Langzellen kann man zunächst die mit der Zeit verholzende Primärmembran

«Mersehetden. Man erkennt sie beim Ftrben mit Phlor<^ttsin als roten Strich mitten in

iler Zellmembran. Man kann sie ferner sichtbar machen durch niehrtUgigc Jl.izcration in

tiu de Javellc oilor rltirt h Kochen in Kalilauge. Bei dieser Mazeration wird der 1 Inlz.-stoff

aus der Primärmembran herausgelöst. Der sehr dünnen, nur bei Auwendung von Reagenzien

sichtbaren Primlrmembran ist die Suberinlamelle aufgelagert Sie ist gelblich und stark

Bclitbrechend. Man kann sie von der Primlrmembran durch intensive Behandlang mit

Alkalien trennen, wobei sich die Suberiidamelle faltig abhebt. Reaktionen der Suberin-

Umelle: 1. in Sehwefelsiiure unbislich und stark liclitbrei hend , 'J. in f'liromsiture fast un-

Idlich und stark lichtbrechend, '6. in iSudauglyzerin starke Rötung, besonders beim Erhitzen,

4. m CUonin^od Bnnnfllrbung, 5. in Kalilauge Bildung wassemnlOdloher Seifen; 6. nach

buier Bdiandlnng mit Eau de Javelle treten die gleichen Reaktionen ein; 7. beim Erhitsen

in Glyzerin oder Sudanglyzerin treten beträchtliche Mengen schmelsbarer KorkatoflTe aus der

Lamelle aus. Innerhalb der Suberinlamelle kann man stellenweise einen dflnnen Zellulose-

ieätstellen; weitere Verdickungsschichten fehlen. Eine „Zwischenlamelle" im Sinne

an Wiaaelinghs (sidie Kroemer 1M8 8. 49) habe ich nicht gesehen. Die KnnseUen der

Interkutis verdicken schon relativ frtlh ihre an das Epiblem angrenzenden Wände bis auf

das Doppelte und Dreifache. Diese ^Kappen" (van Wissciingh IHNii S. 12 ; Kroemer lOOM

5. 54) werden von Sehwefelsiiure schwer gelöst, von ('hlorzinkjiid gell) gcfiirbt, von Sudan

nidit verändert, von Phlorogluzin schwach gerötet. Nach dreistündiger Mazeration in Eau

^ JbreUe geben sie Zellvloaereaktion. Sie lind diesen Reaktionen sufolge ab schwach ver-

. 9*
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liolzt zu bezeichnen. Die meisten Kurzzellcn verkorken relativ früh ; hierbei werden die

Kappen nicht weiter erdickt.

c) Endo d erm i 8. Die Wurzel besitzt eine normale Endo<lermi8, die alle Entwicklungs-

stadien bis zum TertiUr7.u«t»»tul (lun hinnclipn kann (Kroem<'r S. 87). Die Lilngo der Meristem-

zone variiert etwas fUr versciiiüdene Wurzeln. Die Primärzone beginnt im Mittel 1 mm
hinter der Spitze. (Kroemer gibt [8. 04] fttr die Ton ihm untennehten Spiteen als Ifindeit-

abatand 0^ em an; ChnvatUuia maiaUi erwähnt er dabei nicht) Ich fand die ereten Kaspaiy*

sehen Streifen bei wachsenden . noch durchscheinenden Sommerwurzeln 1,2—1,5 mm hinter

<ler Spitze, bei brftunliehen \\'urzeln. die ihre Tätigkeit eingestellt hatten, schon in einem

Abstand von 0,8— 1,3 mm. Die Casparyschen Streifen entütehen, wie überall, rings um den

Zentralsylinder herum siemlioh gleiclizeitig, anfkogs etwai nach innen su auf der Radnl-

wand verschoben, sich allmählich verbrcitenid und zuletzt fast die ganze Radi.ilwand ein-

nehmend. Die erste Anlage des Streifens findet ungeftihr gleichzeitig mit der Anlage der

ersten Tracheen statt. Reaktionen des Casparyschen Streifen.s von Convnllaria tnajalis

(Kroemer S. 1*1, lluuipf P.)ü4 S. 19): Er wird 1. von Chromsäure stärker gewellt und dann

getost, 2. Ton Schwefebäure etürker gewellt und nicht gelost, 3. von Kalilauge etwas ge-

wellt, 4. von Chlorzinkjod gelb gefllrbt, 5. von Phlorogluzinsalz.sHure intensiv rot geftlrbt,

(). von Sudanglyzerin kaum gerötet; 7. Eau de Javelle verändert Ihm kurzer F^inwirkung

(fUnf Minuten) die Eigenschaften des Casparyschen Streifens nicht sehr; nur bei der

PU<Mro|^UBimreaktion darf man voriier höchstens filnf Hinuten in Ba« de Javelle maierieren,

wenn die Firbung noch eintratm soll. Bei mehrtägiger Einwirkung von Eau de Javelle

verschwindet die charakteristische Wellung, die starke Lichtbrechung, und der Streifen er-

gibt reine Zellulosercaktion. Die Interniediärzone der Endoderniis beginnt bei 2 mm Spitzen-

abstand uiul erstreckt sich von da über die ganze Wurzel bis nahe an die Basis. Die Ver-

korkung der Endodermis erfolgt, wie bei vielen anderen Wurseln (Kroemer 1903 S. 104),

derart, daß vor den Sicbteilen des Zentralzylinders keilförmige, nach der Ha.si.s zu breiter

werdende Stn»ifiii verkorkter Endodemiiszellen entstehen, während vor den Tracheenteilen

eine, höchstens zwei Zellen breite Durchlaßstreifen von Primärendodermiszellen bleiben.

Van Wisselingh sagt (1884 S. 15), daß die Endodermzellcn dieser Streifen etwas länger

seien als die vor den Tracheenteilen liegenden; nach meinen Erfahrungen sind solche

Unterschiede kaum zu bemerken. Die Suberinlamellen der Sekundärzcllen geben die (S, 55)

für die Interkutiszellen angegebenen Reaktionen, lassen jedoch beim Erhitzen in Sudan-

glyzerin ftist keine Korkstofie austreten. Die Sekuudärendudermiszellen beginnen sofort

nach Bildung der Suberinlamelle Verdickungsschichten aufzulegen, die später verholsen,

and Bwar besonders auf der inneren Tangentialwand und den Radialwllnden. Tttpfel sind,

wie schon Scliwendener flHH2 S. 111) fand, in diesen Tertiärschichten nicht vorhanden. Die
urspriuigliche l'riniiirmembran der Sekundiir- und Tertiäirendodernii>7.elleii ist verholzt. Der
Casparysche Streifen als solcher ist in TeriiilrendodcrmzcUen nicht mehr zu erkennen; van

Wissdingfa (1884 S. 11) hat ihn noch nachgewiesen. Die Wurseln, die ans dem lUiisom

ihren Ursprung nehmen, haben, wie schon gesagt, solange sie in der Rinde des Mutterorgaas
verlaufen, und noch etwa 1 mm darüber hinau«, eine rings geschlossene Endodermis. Sie

fallen daher unter den Endodermistypus IV Kroemcrs (S. 101»), während die Wurzelzweige,

die keine Tertiltraone besitzen, in den Typus III der Endodermen zu stellen sind.

d) Metakutisierung der Wuraelhaube. Diese eigentHmliche Erscheinung
wird in Kapitel II genauer behandelt werden und soll hier nur im Zusammenhang mit der
Anatomie der Wurzel von ConvnUaria majalis kurz be.sprochen werden. Die Wurzeln von

ConvcUlaria majalis treiben, wie auf Seite 54 schon angegeben ist, etwa zur Blütezeit aus und
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iind wJthrend des Sommere als Aufnahmeorgnne tiitig. Im Sj)iit.sommPr und Herbst stellen sie

diese Tätigkeit ein; sie wachsen nicht mehr und verändern die äußeren Partien der Wurzel-

spitze derart, d«6 wakracheinlieh der Darehtritt von gelösten Stoffen TOUig, eventnell «neli der
ron Wasser etwas gehindert wird. Diese Verinderang in den Zellwftnden besieht in einer

Verholzung der Membranen tind einer gleichzeitigen Auflagerung von Knrklani ollen. Diesen

Verkorkungsprozeß ausgebildeter Zelhirten, dem wir noch öfter begegnen werden, will Herr

Professor Meyer als Metakutisicrung der betreffenden Zellart bezeichnen. Es werden nun an

der WuTMlspitM melakatisiert: die Aufiere Zelllage der Wurselhsttbe (k, Fig. 1 und 2), «ine

kurze Zone von Epiblen»eUeitt (e) an der Stelle, wo die Wur/.elhaube aufliört, und hieran an»

stoßend einige, wir wollen sagen : Embryniiulinterkutiszellen (/). Wir sehen also hier drei Köhren

verkorkter Zellen gebildet, die, des sicheren Abschlusses wegen, etwas Ubereinandergreifen.

Die Beseichniug der eingelagerten Lamellen als Korklamellen und der Zelluloselamellen als

verbolst gründet sieh auf folgende Reaktionen : Die Korklomdlen gebm die Seite 55 engegebeneo

Reaktionen mit ChroniHnure, Schwefelsäure SudnnglTMrin, Chlorsinkjod, Kalilauge und Eau
de Javelle. Schmelzbare KorkstofTc sind wenig oder gar nicht in den Korklamellen enthalten.

Die verholzten Zelluloselamellen ergeben die Seite bb angegebenen Holzrcaktioneu mit C'hrom-

siure, Sehwefelaiure, Kalilauge, Phlorogluzinaahstnre, Chlorsinkjod und Sndanglyzerin.

Hkraas geht henror, dafi die Membranen der metskutisierten Zellen nch Ihnlieh yerhalten

wie die Membranen der Endodermzollcn und der Interkutiszellen ; nur finden sich etwas

weniger Hclmielzbare Korkstofi'e in den Korklamellen der nietakiitisiertcn Zellen. Plasma

und Zellkerne waren in den metakutisiertcn Zellen, namentlich denen, die am weitesten nach

mnan lagen, meist sa sehra. Plasmolyse war nicht m erhalten, wahrscheinlich weil die

Saberinlamelle die Diffusion erschwert. Luft war niemals in den Zellen zu finden.

über die örtliche und zeitliche Verbreitung des oben geschilderten Schlusses der

WurzeUpitze wäre noch einiges zu sagen. Der Schluß durch Metakutisierung , der sich

iafierlich mitunter als eine Bräunung der Wurzelspitze kenntlich macht, tritt bei allen un-

«ilelsten Wnneln, Nebenwuraeln sowie WvrselBweigen von CemtiMmria mßfoUs Ende des

Sommer« ein. Das Alter der Wur/el ist dabei gleichgültig; eben aus einem Mutterorgan

hervorgebrochene WürzeUhen schließen ihre Spitze, wenn der Herbst beginnt. Schon an den

Wurzeln von Keimpflanzen habe ich die Erscheinung beobachtet. Die einmal geschlossenen

Wurnb wachsen nicht weiter, wenigstens unter normalen Verhältnissen nicht. Die «ib-

lorbierenden Wurzeln des nächsten Jahres entspringen teils aus dem Rhizom, teils sind es

neu entstehende Wurzelzweige. Bei einer im April in Knoopselie Nitlirli'isunf^ ;:;'>setzten

Pflanze gelang e.s mir jedoch, die ziemlich dünnen, geschlossenen Wurzeln zum WeitorwaeliHen

zu bringen. An der Stelle, wo sie neu ausgetrieben hatten, waren die Reste des gesprengten

voijiliTigen Schlusses, die metskutisierten Interkntis- und Epiblemsellen, noch zu sehen; die

metakurisiertcn Wurzelhaubenzellen waren bis auf wenige Reste abgestoBcn.

3. Die verkorkten Zellen des Khi/onis. Das Khizom von Conrnllnria majalit hat

den normalen anatomischen Bau der Monukotyledonenrhizome (siehe Arthur Me^-er: Erstes

likraikopisches Praktikum, S. 30). Die uns hier intereasiwenden Zidlschichten sind die

Epidermis, die Zylinderendodermis und das Periderm, das gelegendidi vorkommt. Über diese

Fluchten werden die Abschnitte II, 1, 3, 4 und 5 ausführlich und allgemein handeln. Der
Awchluß der verkorkten Zellschichten der Wurzel an diese Zellschichten wird allein fllr

ConvaUaria majaUa geschildert werden. Eine ilypudermis finden wir bei Convallaria nicht;

^ HypodennMi der Monokotyledonenrhisome werden in Kafntel II, 2 besprochen werden.

a) Epidermis. Die Epidermis der Achse besteht aus Zellen, die im Querschnitt

utUUienid quadratisch sind, im ausgebild^n Zustand etwa 50—60 fi breit Sie sind anfangs
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•benso lang als breit; nachher strecken sie neh auf 200—300 ft Länge. Ihre TangeDtüJ-

ifftnde und didc und quellen stark bei längemr Maseration In Ean de JaTeUe oder b«
Kochon in Kalilauge. Die Radialwändc sind sehr dtinn. Die Außenseite der Epidcrinis-

zellen ist von einer 0,7 — 2;« diciion, außen etwas rauhen und gokörntiltcn Kutikula bedeckt.

Diese wird von Chromsäure und Schwefelsäure nicht gelöst, von iSudauglyzerin stark gerötet,

von Chlorsinkjod braun gefilrbt^ von Kalilauge vollständig Terseift. Eau de Javelle bewirkt

bei ku^cr Einwirkung eine Faltung and Abhebung. An den sonstigen Reaktionen der

Kutikula ändert kurze Eau-de-Javelle- Behandlung nichts. Spaltöffnungen treten in ziemlicher

Menge am Rhizora auf, wenn auch nicht so hfiutig als an oberirdischen Organen. Ihre

ächließzellen sind dicht mit Stärke gefüllt. Guillaud gibt an (1878 S. 52), daß der »Spalt

beim Rhisom von QmmUaria majt^ im Oegensatx su andern Rhiaomen quergestellt ad;

ich fand an den von mir untersuchten Pflanzen den Spalt immer in der Läagaachse dee

Hhizoms verlaufinid. Kur?: erwähnen will ich nuch Gebilde, die- ich in einigen Fällen an

Olicrtläclu'u.schnitten fand (Fig. 12, l-i). Sie bestehen aus einer tjucr durch die Zelle

lautenden durchsichtigen, kaum färbbaren Ellipse, die von einem dunkleren, in Sudan und

Chlorsinkjod stärker filrbbaren Streifen durehsogen ist; dieser zeigt dunkle Querlinien und
ähnelt infierlich einer Siebplatte. Ich habe diese Gebilde nicht näher untersucht.

In älteren Stadien, besonders an alten setikn'chten Rhizomtcilen, pHegt eine l'eriderm-

bildung einzutreten. Das Poriderm entsteht, indem Epiderraiszellen sich durch tangentiale

Wände kammern, die äußeren Teibsellen ihre Lamellen verholsen und Suberinlamellen ein-

legen. Später kOnnen ancb noch die äofieren Rindensellen in Phellogen fibergdien. Die
Suberinlamellen zeigen die typischen Korkreaktionen, die ich bei den Interkutiszellen der

Wurzel beschrieben habe, und enthalten viel schmelzbare Korkstoffe. Die Zelluloselamcllen

sind verholzt (Reaktionen siehe S. Die Korkzellen verlieren nach Auflagerung der

Sttberinkunfllle alsbald ihre Protoplasten und ftllen sioh mit Luit

b) Zylinderendodermis. Die Entwicklung der Zylinderendodermis läBt sieh

am besten bei den kriechenden Rhixomen verfolgen. Wir betrachten zunächst als Betspiel einen

einjährigen Ausläufer. Er ist 5'/2 cm lang, hat von der Basis nach der Spitze zu gerechnet,

zwei kurze, vier gestreckte und drei noch unentwickelte, in geschlossenen Niederblättera

steckende Intemodien. An sukzessiTon Querschnitten sehen wir, dafi, während das Gewebe
der Rinde und des Zentralzylinders sich differenzieren, zwischen beiden eine Zone polygonaler,

ohne Interzellularen ancinrinderschließender Zellen meristeniatisch bleibt (vcr;.!:!. Mangin 11H82

S. -Ii*]). In diesem Gewebe nun treten, etwa 1 cm von der Spitze entfernt, < ':is})arvsche

Streifen auf und charakterisieren einen einschichtigen Zylinder von Zollen als Primär-

endodennis. Die Casparyschen Streifen treten rings um den ganzen Zentral^linder herum
ziemlich gleichzeitig auf. Die Erstlingstracheen werden ein wenig vor den Casparyschen

Streifen angelegt. Der Casparysche Streifen gibt genau die bei der Wurzel bereits an-

geführten Reaktionen. Die Primänsone der Endodermis ist etwa 1 cm lang. Es schließt

sich eine etwa */s cm lange Intermediärzone an, in der Primärendodermzellen neben Sekundär-

und Tertiärendodemuellen vorkommen. Eine OesetzmäBigkdt im Auftreten der Saberin-

lamellcn wie bei der Wurzel, wo vor den Siebteilen keilförmige Streifen verkorkter Eodo-
dermiszellcn auftreten, ist hier nicht zu finden. Die SeknndUrzellen treten anfangs ver-

einzelt auf, sowohl vor den Siebteilen der kollateralen LeitbUndel als auch vor den Mark-

Stedden; es kommen weitere hinzu, bis sämtliche Endodermisaellen vorkorkt suid. Dies ist

«n wesentlicher Untersohied gegenUber der WuimI, bei dw die Endodermis nicht rings ge-

schlossen ist, bei welcher vielmelir DnfoliIa6streifen vor den Tracheen erhalten bleiben. Die

Suberinlamellen der Sekandärendodermisiellen ergeben die Seite 55 au%eftüirten Reaktionen.
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Auf die cntstandoncn Suberinlainollon werden sofort Zelluloseschichtcn aufgelagert. Die

Tertiärzone der Endodormis begann also in unaemi Falle bei Ii' j cra .Spitzenabätand und

entreckte sich von da an rückwärts über das ganze Hhizoni. Die ausgebildeten Tertiär-

endodemiMlleii sind 20—40 ft breit, 0()0—800 ft lang und h*ben schiefe Querwinde. Man
unterscheidet an ihnen ohne Anwendung von quellenden Reagenzien die ringsherum ver-

Utifende Subcrinlainelle
, die, wie bei der Wurzel, auf den HadJal wänden mit der Suborin-

laiuellc der ^achbarzellcn optisch zu einer Lamelle voreinigt erscheint, die nicht dicker ist

sli die Smberiillainelle auf den Tangentialwftnden. Innen liegen aufgelagert starke Ver*

didknngssdiiehten
,

die, im Quencbnttt bufeisenfbrmig, das Innere der Zelle bis auf ein

kkines dn'iockiL'es Lumen einnehmen. Es werden nur die Radialwttnde und die innere

Tangentialwand .>.tark verdickt; die ftußcn- TanfrentiaUvand hat nur einen schwachen Zellulose-

beUg. Tüpfel werden erst angelegt, wenn <lic Verdiekungaschichten eine gewisse Dicke er-

rncbt haben; sie rind daher gans flach (vergl. Schwendener 1882 S. 110). Die tertittr

aufgelagerten Zelluloseschichten verholsen mit der Zeit und geben dann mit Chlorzinkjod

Gelb- bis Braunfllrbung, mit Phlorogluzin Kotfllrbung. Die beiden inneren Zwickel der Zelle

zeigen hierbei die intensivste Fiirbung. Die PrimUrmeinbran der Kadialwände wird mit

Phlorogluzinsalzsäure als roter Strich sichtbar. Der Casparysche Streifen ist direkt nicht

nshr m ericennen. Bei mehrtägiger Maaeratieii in Ean de Javelle oder bei Eihitaen in

Kalilaufre lösen sich die Suberinlamellen benachbarter Zellen an den Radialwünden von»

einamler loa; die Primännembran gibt dann nur Zellulosereaktion. In den Verdickungs-

«chichtcn ist auch bei Quellung oder Mazeration keine primäre oder sekundäre Zwischen»

tsmelle im Sinne Kroemers (Kroemer S. 07) zu erkennen. Die Endodermis der senk-

rsditen Rhisomteile stimmt mit der der kriechenden Rhisoroe in allen wesentlichen Punkten

fiberein; nur tritt die starke Streckung der Internodien und damit auch der Endodermsellen

nicht ein. Die einzelnen Zonen bleiben infolgedessen kurz; die Embryonalzonc ist 4—H mm,
die Primärzone 2—3 mm, die Intermediärzone etwa 2 mm lang. Etwas unter dem äußersten

NiederUatt tritt uns die Ikidodwmis üb Tertiärsustand entgegen.

Znsammenfiusend kann man sagen: Die Zylinderendodermis der Achse von ConvaUaria

mjaJis setzt sich aus typischen Endbdermisaellen zusammen, die sich von den Zellen der

Wurzelendodermis in nichts unterscheiden. Während aber die Endodermis d<M- Wurzel in

der Regel nur die Embryonal-, Primär- und intermediärzone sur Ausbildung bringt, sehen

wir in der Achse die Zylinderendodermis alle Stadien durchlaofon, die eine Endodermis im

vollkommensten Fall besitaen kann, nämlich:

1. eine Zone, die nur aus Embryonalendodennzcllen l)e.stelit. Sie liegt stets an der

in Niederblätter eingehüllten Siiroßspitze und ist bei kriechenden und senkrechten Khizomen

l cm lang; 2. eine Zone, die Eaibryonulendodermzelleu neben ganz jungen Primärendoderm-

asDen enthslt; sie ist, wie bei der Wursel, Tersohwindend klein; S. eine Zone, die nur aus

PHniärendodermzellen besteht; sie ist bei kriechenden Rhizomen 1 cm, bei 8enkrechteny2— mm
I&ng; 4. eine Zone, die Primär- und Sekundiir- eventuell auch nmli Tertiilrendodermzcllen

uQtbält (Intermediärzone^ In ihr vollzieht sich der Schluß der Endodermis, indem die

PrimlrendodermzeUen Korklamellen auflagern. In der Art des Schlusses ist keine Rcgcl-

nidig^eit zu veneichnen; 5. eine Übergangsaone, die Tertilr^ neben Sdcundftrendoderro-

wMen enthilt und sehr kurz ist; G. eine Zone, die nur Tertiärendodermzellen enthält. Sie

h^tnt etwa 2'* cm von der Spitze, bei Winterknospen l'ä cm von der Spitze und

Bimmt von da an die ganze Achse ein. Zu erwähnen ist noch, daß die außen an die

Zyfinderendodermis angrenzenden Zellen ihre Winde Terdicken, yerhoben und so einen

basoBders mechanisch wirksamm Sklerencbymaylinder bilden. Die Verdickungen sind, wie
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bei den Zellen der Endudermiu, hauptsächlich auf die Innenwände bnchiiakt Sie beriban

TUpfel, die bis auf die primire ZeHwand geben.

e) Die v e r k o r kten Ze 11 e n an der Dürchbrttchsstt 11 o d e r N ob e n vv u r zel.

Die Entstehung (l<'r W'urael in der Achse ht zuletzt von van Tieghem und Douliot (ISSS)

in einer sehr auBlühilichen Arbeit untersucht worden. E» heißt dort (S, 493) fUr die Mono-

kotyledonen : La racine y procM«^ en effiet, toujoun tovte enti&re du päricycle de 1» tige et de

U mCme nuuiiire que cbei les DieolylMmies. L'aro d'endoderme auperpoe« k Tarc

riusQgine se däveloppe en une poche digestive plus oü moins öpaisac, qui enveloppe la

raeine jusqu'apre» sa «ortie et qui se d<'taihe de diverses fn(;ons. Oöbel 8. 400) be-

zieht sich auf van Tieghem und Douliot und gibt gleichfalls eine Wurzcltasche an. Fischer

(190Ü, S. 21) sagt: .Die Endodennia wird teiloogifthig und bildet eine lehfitMnde Httlle um

die junge WunelanUige, welche darin steckt wie in einer Tasche." k-b konnte bei meinen

Untersuchungen eine ,.i>oehe digestive", wie van Tieghem und Douliot sie abbilden, nämlich eine

solche aus wohl erhaltenen Endodenniszellen mit Casparyschen Streifen bestehend, nicht finden.

Ich konnte nur feststellen, daß die wachsende Wurzel sehr bald die Endodermis serreifiti und

dafi die Wanelbaub« dann von den Reiten obliterierter Zellen umgeben ist, die sie beim

Durellgang durch das Rindengewebe zerstOrt hat. Wie van Ti«|^«m in leinea „Traitä de

Botanique" (I S. 785) weiter mitteilt, und wie ich bcstilti^'t fand, entstehen, wenn die Wurzel

noch ganz in der Kinde der Achse liegt, quer durch das meristematische Kindengewebe der

Wond bindnreh, von dem Rande der IHiirdklMmolisalalk der Zylinderendodennia ana eine Reihe

Caspaiyicher Strafen, die den AnseUafi der ZijrliBderendodemiis der Achm an die noch im

Embryonalanstand befindliche Endodermis der Wurzel vermitteln. Bemerkenswert selieint mir

hierbei zu sein, daß jede Meristemzelle, wo Hie auch liegen mag, auch wenn sie Ht hun für da-i

Rindenparenchym bestimmt war, zur Endodcrmzelle werden kann. Die Eududermzellen der

Wunel maehen nun ihre normale Entwicklung bis aum Tertianmstand dnreh, desg^eicben

die Endodermzellen, die den Anschlufs der beiden Endodermen vermitteln. An der Stelle,

wo die aus dem Rindengewebe nachträglich gebildeten Endodermzellen sich an die Achsen-

und die Wurzelendodermis anlegen, sieht man in der^ Regel bei ausgebildeter Wurzel zwei

Knicke in der Kontur der Elndodermis (Fig. .5i(; und k'). Die Endodermis der Wurael bat

nvn, soweit sie in den Rindengewebe der Achee TerlSuft, das Beatreben » aieb cbanw

auszubilden wie die Zylinderendodermia, d. h. ile iat schließlich in der Rinde der Achse

und etwa 1 mm darüber hinaus ganz geschlossen, ohne Durchlaßzellen (vergl. S. 56). Auf

ihrer ganzen tlbrigen Länge bat sie den oben geschilderten normalen Bau. Auch der

Sklerenchymzylinder dee Rbiaoma letat rieb etwa* in die Wund hinein fort. Die Interirottt

und daa Epiblem der Wurzel schiieflen sich nicht an entepreebende Schichten der Achia an.

Etwa wenn die Wurzel die Ettttkttla der Achae dorehbrocben hat» legt ihre InterkuHa die

ersten Korklamellen an.

Besonders hervorzuheben und bisher noch nicht genauer beschrieben ist das Verhalten

deijenigen Gewebepartien in der Aehse, die an die Wturael angrenaen. Nach VonbOne

(1860, S. 251) ..verwächst" das infiere Gewebe der durchbrechenden Wurael mit dem an-

grenzenden Gewebe der Achse, wenn dieses noch bildunfrsfHhig ist. Ferner wird um die

Wurzel an der Stelle, wo sie das Rhizom verläßt, ein Kingwulst von verkorkten Zellen ge-

bildet Nach meinen Untersuchungen verhält sich das betreffende Gewebe des näheren

folgendeimafien. Ea bildet aieb bald nach dem Ourebbrncb der Wurael ein eigenartiges

Phellogen aus, welches von der Epidermis der Achse aus im Bogen nach der Wurzel hin-

läuft (PA, Fig. 5 und 7) und sich eventuell an dieser aufwärts bis in die Mitte des Kinden-

pareuchyms der Achse fortsetzt. Diese Schicht entsteht durch tangentiale Teilung von

Digitized by Google



— «1 —
Parcnchyui- und Kpidorniiszellen und Verkorkiinf? dor nach außen polppenon . nicht-

weiterwachsendcn Produkte der Teilung. J^a» Uaaxe i^t eiue annähernd uoruiale

Peridermbildttiig, die fruhseitig sam Stillstand kommt Ist schon ein Oberfliebenperideim
an dieser Stelle der Achse vorhanden, so schließt sich «lie RorkBohicht an di«fl«a an.

Die von der Korkschicht nacii außen gelegen«Mi Zellen di^ Hiiiden])arftnchym8 , die fiich

nicht kamn>ern, inetakutisicren (Fig. 5 und Inn. Die ttußeröten , z. T. verletzten Zi 11 mi

der durchbrochenen Gewebemaaie tun dies oicht mehr (Fig. 7 a). Auch die Epibleui

sdlen der Wund, die direkt an das Rindenparenehjm der Achse angrenaen (Fig. 5 und 7em),
raetakutisieren auf einer Ittngeren oder kürzeren Strecke, die durchschnittlich von der Aus-

trittsstelle der Wurzel bis etwn in di. Mitte doit Kindenparenchyms .sieh erstreckt. Die

ursprUnglicheo, jetzt zwischen den Korkiamollen liegenden Zelluloselaraellcn der Membranen
aller dieser verkokten Zellen verbolMn. Die Korklamellen der KorkzeUen und der meta-

ktttisierten Zellen verhalten sich wie die der Wunelinterkutis und besitsen meist schmelzbare

Korkstoffe. Zelluloselaniellen werden nicht aufgelagert. In Fig. 8 sind die Membranen der

metakutisierten Zellen (m) nu<\ ih-r Koikzellcn {k) dargestellt; s bedeutet die Sul)erinlaraelle,

c die verholzten primären Membruulumelten. Die verholzten mittleren Lamellen bei Meta-

kolisierangen sind übrigens schon von W. Vod (1905) bei Vitie^Arten gesehen worden.

4. Die verkorkten Zellen in der BUtteM§laDdscli8e UBll den Blättern. Die Blüten«

Standachse sowie die Laub- und NiederbUltter von Convallaria majabs iM sit/,« n im alijL,'omeinen

keine Endodermis. Diese Orgaue entstehen nahe dem Vogetations]iunkt und steilM n al>, ehe

die Zylioderendodermis in den Rhizomregionen entsteht, au denen sie inseriert sind. Erst

nach ihrem Absterben bilden sie in ihren untersten Teilen eine karse Endodennscheide aus.

Bei der Blutenstandachse verhült sich die Sache des Näheren folgendermaßen. Wenn die

Zylinderendodermis des Rhizoros an der Stelle auftritt, wo sieh die Narbe (b i- Hlütenstand-

aclue belindet, bildet sich auch um den LeitbUndelzylinder der BlUtenstandachse eine

Endodermaoheide ans, die auf ihrer ganzen Lftnge mit der Uauptendodermis gleieluieitig den

Primir-, Seknndix», und Tertiftnmstand daidmuteht Sie ist nur knn, aeigt bald Lttcken

wid bOrt allmählich auf. Ähnlich verhalten sich die BlUtter. Jedes Blattsporbttndel bildet

fiachtrtlgHch auf seinem Wege durch dan Hindenparenchym des Khizoms eine kurze Endodenn-

»cheide (Fig. OEb) aus, die bis etwa in die Mitte der Kinde reiclit und dort, wie mau an

passend geführten Querschnitten sieht, alhnihlioh Lttcken aufweist, die immer grOfler werden,

bis sehlieSlich die Endodennscheide ganz verschwindet.

Die offenen Stellen, die beim Absterben der Blilfter in iler ObertliUhe der Pflanze

entstehen würden, werden geschlossen durch eine Pcriileruibildung und Metakutiaierung, die

sut ganz analoge Weise wie bei dem Austritt der Wurzel aus dem Khizom vor sich gebt.

In der Insertionadlobe dee Blattes bildet sich ein Phellogen (Fig. 6 PA), welches einige

Phellogen- und Korkzellen bildet; die noch dartlber stehen bleibenden Qewebereste der

Blattbasis (Fig. tim) werden mct^ikutisiert. An der Narbe des Hlütennehaftes bildet sieli kein

Periderm, sondern es metakutisicrou nur die zum Teil skierotisciien Elemente im liinden-

pannchym und Zentralzylinder des Bltttensebafba derart, dafi dnrdi diese verkorkten ZeUen

«hl ToUkonuiieiner Absehlufl nach aufien hergestellt wird.

Im Laufe dieser Darstellung haben wir ftir eine monokotyledone Pflanze kennen ge-

lernt. \s'if dieselbe es versteht, ihre gesamte OberHilche, soweit sie nicht anorganische, gelttate

Kätirütutio aufzunehmen hat, durch eine geschlossene Schiebt außen oder innen mit einer

Kntikida oder SnberinUtmelle bedeckter Zellen absuschliefien. Die nidit arbeitende Wvnel
ist von der Spitze bis zur Bunis von einer solchen physiologischen Scheide umhüllt, an die

ttch fest anri)on-o Scliiehten der Achse oder der relativen Hanptwunel anschlieBeuj und eile

^Unucli« jMtOD^. 1WUI>. Uen IV. 10
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Narben der Achse schlitzen sich in gleicher Weise. Nachdem wir ans so «n einer Pflsue

mit dm gcgMiseitigen Besiehnngen der yerlcorkteii Schichten bekannt gemacht habeOf woDso

wir deren Verhalten bei den Honokot^ledonen ini allgemwnen betrachten.

Zweites Kapitel.

Die Hetakutüiieruiig der Wiurzelspitze.

Die schon ftr Oomfoßaria mt^tUb aof 8. 56 beschriebene Metakntisieiting findet sich

in ähnlicher Weise bei den meisten Monolcotyledonen, die ich untersuchte. Es metakntisieren,

wie ich schon für ConvalUtria majahs (S. 57) geschildert habe, die äußeren Partien der

Wurzclhaube, im cinfVii hsteii Falle eine Zellschicht, hüufig mehrere Schichten, ferner, damit

der Anschluß au die interkutis urreicht wird, ein King von £piblemzelien und eventuell noch

«nige EmbiyonalinterkatiBielleD (s. Fig. 1 oud 2). Diesem eiafiidien Absdilnfi der Wnnel-

spitse nach anflen folgt meist gleich oder später eine Metakutisierung der gesamten innenn

Partien der Wttlielspitze, die bereits eine Beglmterscheinung des Absterbcns ist. Diese

Mcüikutirtierung geschieht hnuptHücldicIi auf zwei Weisen, Entweder setzt sich die Ver-

korkung von den äußeren, verkorkten Wurzel haubenzellen zentripetal furt (PolyyoncUum offici-

nale), oder sie beginnt in der Region der Initialzellen des Vegetationspunktes und sotat sieh

Ton hier ans einerseits in ^as Epiblem und die äufiere Rinde, andrerseits im Zentralqrlindsr

aufwärts fort {Polygonaium offiemäief Ihragmites comMMMl). Bei Pkragmiics entsteht in der

Regel durch Kollabieren der inneren, unverkorkten Zellen eine Höhlung in der Wurzelhaube.

Bei Polygonaium officindle konnte ich in einem Falle beobachten, daß nicht die äußerste

Schicht der Wurzelhaube zuerst metakutisiorte, sondern eine weiter nach innen Hegende

Zellsohicht. Die von dieser Schicht nach anflen au gelegenen Zellen schienen sn ver-

schleimen. Ich konnte den oben beschriebenen Schluß durch Metakutisierung bei den

normalen Bodenwurzcln folgender iMonokotyledonen feststellen: Acorus Calamus, Aniherirum

rumosuni , Arxin niacuhitum , Amndo Donnx
,
A^>artii]us jilunwuwi. Asjiidifytra eJatior , Astelin

Banksü, ConvaUaria majalis, Croats vemus, Dasylinon acrosUchum, Fuukia Sieboldtmna (sehr

instruktiv), HemeroeaMi» fidoot Jmetu diffitsuSf Museari ramosum, Phroffimfes eonummiit
j Pohf-

gonatum offieinale, Polygomrium mulUflorum, Polygonatum latifoUum, Smilaeina steUata, Smilax,

Tradescaniia rirflinicn, Vcrntrum nlbutn, Verairum nigrum, Yucca hrviifolin. Bei den Wurzeln

der Zwiebelpllanzen konnte n-\\ den Schluß der Wurzclspitzo nie tinden. Die Wurzelspitzi n

der untersuchten ZwiebelpHanzcn Allium Cepa, AUium Fallax, ÄlUum Schönoprasum, FrÜillana

Meleagris, Oalantkus n^rält», Leucojum vermmt, TuUpa Qttntrima waren entweder oflbn oder

gans abgestorben. Ahnliches gilt ftlr die eiigährigen Cbäser, s. B. Aima sativa, Borämm
vulgare, Poa anma, Triticum xmlgare, bei denen ich vergeblich nach einer Metakutisierung

der Wurzelspitze suchte; ich fand sin aber bei den ausdauernden fTrilsern Phragmites

communis und Arunäo Donax. Bei Luftwurzeln epiph^'tischer Aroideen, Orchideen, auch

Commdinaceen findet sich gleichfalls eine Verkorkong der Wursdspitae. Der Wanelsehinfl

bei Lnftwnrseln ohne Vehunen ist der gleiche wie bei normalen Bodenwaneln (Bnm rsMO,

Trcideseantia viridis). Ist ein Velamen vorhanden, so kSoncn auch Zellen dieses Qewebes

metakutisiert werden , z. B. liei Dendrobium speciosum . Ep'dendron nodumeum , Sohralin

macrantha. Bei leUterer FHauze hat bereits AI lUchter (lüOl S. 13 Taf. 2 Fig. 1 f) den
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SchluB der Wurzelspitze gesehen, neben Olivicr (s. unten) der einzige, der auf die Kr-

•dieinaDg aufmerluaia wurde. Er bezeichnet die fraglichen Zellen aU verholzt; sie sind abcr

ebenfidb vericorkt, und nur die HiMeUamelleii «rg«beii die Hobreaktionen. Bei Sobndia
maerantha entspricht der SchluB demjenigen, welchen wir für die Bodcnwurzeln beschrieben

haben; nur ist fr otwas koinplizicrtfr. P>s sind nftnilich, V(in der Interkutis hopinnpnd,

—8 Ringe verkorkter Velamzellen (Fig. 4rm) vorhanden, von denen immer ein nach außen

liegender Uber den Torhergehenden hinwegragt, bis Uber d|n letzten die pnraboloidiHche,

verkorkte Infiere Wurselhnuhenaehieht ttbergreift Bei ScM^mu pkku fimd ich «n Hlteren

Wanatn statt des E|)iblemK ein Periderm; auch hierbei tritt an der nach vorn zu oflenen

Wnrzelspitze ein Schluß durch Metakutisierung der Äußeren ffcwflHM'liMnPTitr' ein. Die von

Olivier (1880 S. 20 Taf. 1 Fig. 11) für Luftwurseln von Fandnnus heterophi^llus beobachtete

Verkorkung der Wunelhattbe ist ebem&Ua eine gans normal« Hetakntirieruig. £• meta«

katisieren« wie ich an PoMlffiiKf utilit fiuid, Ton auflen nach innen fortechreitend, die peripheren

Partien der Waraelhaubc. Indem der Vegetationspunkt l uiK^ain weitorwftchst, reißt dieses

metakutisierte Gewebe in der Richtung dor Wurzelaihse in den tangentialen Mittollamellen auf

und umgibt in Form von ineinandoratcckcndcn Höhren, die aus mehreren ZelUchichten be-

steben, die Waraelfpitae (veigl. die Abbildung von Olivier Taf. 1 Fig. 11). Wenn die mit
einer Korkhiille Tersehenen Luftwuraeb von Pa»tdamu «fütt in die Erde eindringen, hOrt

die Metakutisicrung auf, und die Wurzel funkti'iniert, wenn tie die metakatiaierten Partien

abgestoßen hat, wie eine normale Bodenwurzel.

Was die mikrochemische ^'atur der Meuibruneu bei den Zellen der Wurzelspitzo an-

laa^, to haben ate dieselben Eigenschaften wie die der verkorkten Gewebe Oberhaupt, die

die betreffenden Pflanzenteile nach außen abschliefien. Die verkorkte Wur/.elspitze erscheint

liäufij( i^cW) bis braun; die Fürln« riilirt vnn einer AblagenuiiLr liratiiieii Farbstoffs in Proto«

phwt und Membran licr. Hat man die braune Farbe der verkorkten Wurzelnpitzen durch

10 Minuten bis 2 Tagc lange Einwirkung von Kau de Javelle entfernt, so kann man durch

FlKrhen der Schnitte in erhitstem Sndanglyzerin die metakntisierten Partien gut sichtbar

machen. Die Korklamellcn und die verholzten Mittellamellen geben bei allen oben an-

geführten Spezies die (S. .">.')) für ConvnUaria fnajalis bereit» be-Hcliriebentn Reaktionen.

GröSere Mengen »elimolzliarcr Korkstoife fand ich nur selten in den Suberinlamellen der

oistaktttisierteu Zellen, z. B. bei Anthericum ratttomtm. Nicht zu verwechseln mit den ver-

korkten Woraelspitnen sind die schwanen Kappen, die die Wuneln von Ogpenu täkm^cUiu,

tMedena atnrea ( ~ Pontederift spcciosa) und Lemna besitzen. Bei diesen ist Uo0 ein

•diwaner Farbstoff in den änderen Partien der noch vollkommen tätigen Wnnel ain-

gdsgert

Herr Prof. Meyer betrachtet die hier dXr die «nige Jahre lebenden MonokolyledoBai-

vunb datgestellte Tatsache der Verkorkung der Wunalspitse als einen weiteren Wahr-
dteinliehkeitsbeweis für seine ÄufiuHsung von den Leintun^^cn der lebenden verkorkten Zellen

(siehe die AuaeinanderHetzung von I'rof. Meyer bei Rumpf HM»4 S. 2), also der Endodermis-

zellen, Interkutiszellen und der metakutisierten Zellen, wie sie uns jetzt au verschiedenen

6aii|Nelen entgegcngetretm sind. Hier also^ meint er, würdwi die im Winter als Aofnahme-

«tgMie untätig werdenden, in ihrer Lebenstittigkeit im allg«neinen herabgestimmten Wnneln
Jurch die metakutisierte Schicht der Wurzelspitze so abgeschlossen, daß aun ihnen keine

Nährstoffe in das umgebende Jiodenwasser austreten könnten. Gegen Wasseraustritt brauchen

wohl diese oft in sehr feuchtem Boden liegenden Organe nicht geschützt zu werden. Im

**ileB Jahr ihrer Lwstang leben die Woneln weiter, dienen aber dann nur als Leitoigan«^

•0 dsi der Schlad aneh da vorteilhaft ist. Möglich wäre es, mit Prof. Uejer, daB die

10*
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Metakutisierung auch gegen daa Eindringen von Pilzen und Bakterien einigen Schutz g^

wihrto. Wie tchon bemerkt, achließt die Wunel von ComtaJUtria nugaUa aneh die Kon-

setten der Interkutis durch Korklamellen, wenn die Wurzel die Aufnahme von NährstoiTon

aufgibt, 80 daß also im Winter cino völlig geschlossene physiologische Scheide die Wurzel

von der Spitze bis zur Basis umgibt. Diejenigen Wurzeln, welche nur ein Jahr leben, also

im zweiten Jahr keine neuen Aufnabnieorgane in Form von Wurzelzweigen bilden, wie die

Warselo normaler Zwiebdn oder einjähriger Grilaer, sterbai schon nach einigen Monaten

einfiich Ton der Spitie aus ab und werden wohl sehndl ihre Resenrestofib in die Achse

senden. Fttr sie ist der Schluß unnötig.

Drittes Kapitel.

Die verkorkten Gewebe der MonokotyledonenaehseiL

Für unsere Zwecke mUssen wir die Monokotyledonenachson in drei Oruppen einteilen,

in die oberirdischen, die unterirdischen und die im Wasser befindlichen. Sflmdiehe Achsen

besitzen eine niit Kutikula versehene Epidermis; die unterirdischen und im Wasser befind-

lichen Achsen lifsitzen meist eine ZylinderendoderiiiiH , die unt<'rirdisclien außerdem liäufip

Interknten oder IV-ridenn; schließlich kommen bei den unterirdischen Achsen, wenn aiuli

aeltencr, Leitbündelinterkuten vor. Von diesen Zellüchichten ist die Epidermis am genauesten

studierlj so dafi ich mich bei ihr am kttrsesten fassen kann. Den Interkuten ist dberhanpt

wenig Beachtung geschenkt worden; den Endodermen wurde meist nur deshalb einiges

Interesse entgegenge1)racbt, weil sie zur Festlegung der Kindengrenze dienten. Die Ent-

wicklungsgeschichte der Endodermen ist für die Arliscn der Monokotyledonen kaum unter-

sucht Würden^ ich will die bestehenden Lucken in der Folge einigermaßen auszufüllen

suchen.

Vorher möchte ich zum besseren Verständnis des weiter unten Mitgeteilten eine kleine

Übersicht über die bei den Monokotvledonenachsen vorkommenden verkorkten Zellen und

ihre Eigenschaften geben. Chtir.-dsteristisch für iille von mir unter.suchten verkorkten Zellen und

wohl auch fiir alle andern verkorkten Zellen ist tolgeiidos ; iSio lagern auf ihre in der Regel aus

Zellulose bestehende Zellmembran eine Suberinlamelle auf; dies geschieht, wie Kroemer

(1903 S. 96) fUr Wurselradodermisaellen angibt^ und wie ich in allen Fällen bei den ver-

korkten Zellen der Monokotyledonenachsen bestätigt fand, auf der ganzen Zellwand simultan.

Die Korklaniellen der von mir beHchrie])enen verkorkten Zellen zeigten alle Reaktionen, die

Kroemer (19U3 S, 7ff^ und Kuni|if (l'.Kil 8. '-<») für die Korklamellen anführen. Die ur-

sprünglichen Zellmembranen, besonders die zwischen je zwei Suberinlamellen liegenden

Primärmembranen , Tcrholsen meist. Reaktionen der erholxten mittleren Lamellen: 1. In

Chrorosflure werden sie gelöst. 2. In Schwefelsäure werden sie ni< ht oder nur schwer ge-

löst. ''>. In Kalilauge wird der inkrustierende Stoff gelr.st und die Membranen gequellt.

4. Ahnlich wirkt Eau de .Javelle bei genügend langer Einwirkung. .'». In Chlorziids jod tritt

Qelbi^rbung, 0. in Phorogluzinsalzsäure intensive Purpurfärbung, 7. in Anilinhydrochiorat

Qelbflirbung, 8. in Safranin Rotftrbnng, 9. mit Uftules Reagens (Kaliumpermanganat und

Einwirkung von Ammoniak) Rot- bis Violettfilrbung ein. Werden den Suberinlamellen Ver*

dickungsschicliten aufgelagert, so verholzen diese meist und zeigen dann die eben für ver-

holzte Lamellen angegebenen Reaktionen.
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Ea kommen nun bei den Achsen der Monokotyledonen folgende Arten von Twkorkten

Zelleo vor:

1. Korkzellon. Herr I'rof. Meyer (Ersten mikrottk. Trakt. 1898 Ö. 29) versteht in

ÜberenwtiniinnnK mit der jetzt gebräuchlichen Auffiaasung unter Korioellen solche Zellen,

welche aus einem Korkmeristem entstehen, ejne rings geschloesene Korklamelle «i»hild«i,

ihren Protoplasten absterben lassen und sich mit Luft flUlcn und das Korkgewebe bilden,

welches beBonders }?figfin Wasser- und WUrineverlust schlitzt.

2. Unter Endodermzollen versteht Herr Prof. Meyer (siehe auch Kroemer 1903

S. 87; Rnmpf 1904 S. 1) Zellen , welche mau für aie beattmmtm ICoristemidliii enlstelmi|

in ihren Radialwünden bald «neu Casparyschen Streifen anlegen, spftter erentodll eine Kork-
lamelle auflagern kttnnen und steta lebend Ueihen. Sie bilden steta einschichtige physio* .

logische Scheiden.

3. Interkutiszellen. Sie sind, wie die im Sekundärzustand befindlichen Endoderm-

xellsD (Rumpf 1904 S. 1) au definieren, besitzen aber keinen Casparyscben Streifen. Sie

bilden, wie die Bndodmmaellen, physiologische Schaden, die jedoch mehnchtchtig snn können

(»eigl Kroemer 19()3 S. 37).

1. M otak utisiertc Zellen (siehe S. T)?). l)ies,e von uns zuerst genauer charakteri-

sierten Zellen sind dadureh von den vorhergehenden unterseliiedon, daß sie au« verschiedenen

vollkommen entwickelten oder noch embryonalen Zellarteu, z. B. Pareiichym-, Epidermis*

od«r Sklerenohyrosellen) dadurch hervorgehen kOnnen, dafl dieee eine Korklamdle auf ihre

Zelluloseraembran auflagern. 8ie bleiben zur Zeit ihrer Wirksamkeit meist leben und enthalten

niemals "Luft, wie die KorkzelN-Ti. Die Form der von ihnen gebildeten Scheiden ist iiit^st,

infolge iliror Kntät' liuiig, eine unregelmäßige. Herr Prof. Meyer möchte die Scheiden eventuell

als Metakutis bezeichnen.

1. Die Epidermis. Die Epidermis -des Rhisoms der Monokotyledonen besteht in der

fiegel ans prismatischen, nach ai^n etwaa vorgewölbten Zellen. Sie sind am Vegetations-

pmkt ^vürfelf^rn1ig und strecken sich mit zunehmendem Alter in der liichtung der Längs-

aclise de.s Kliizoms. Die Radialwände sind stets diiiiner als die Tangontiahvilndc. Die

üußcrc Tangentialwand ist in der Uegel in ihren äuüuren Schichten etwa« kutisiert. Die

Katikula gibt dieselben Reaktionen wie die Suberinlamdle der verkorkten Membranen und be-

«tst, wie diese, keine Zellttlosegmndlage. Sie gdit mitunter mit sunehmendan Alter des Rhiioms

verloren, z. B. bei Paris quadrifolia und Smüamma steUata. Bei 8mUaema steUata treten

lugleieh Ilaarhildungen auf. Diede sehen ganz wie Wurzellmare au«, und ihre Membranen

geben folgende Reaktionen. Sie werden von Chromsäure schwer gelöst, von Schwetelsäure

nicht gelöst, von Chlorzinkjod gelb geftlrbt, von Sudan schwach gerötet, von Phloroglttsin
nicht gefttrbt Ihre feinere Anatomie habe ich nicht untersucht Die biologische Be-

deutung dieser Haare, die durch Auswachsen von Epidermiszellen entstehen, ist dunkel. Zur
Absorption von Nnlirsalzliisuiigen können sie wohl kaum dienen, denn .sie Huden sich immer
an älteren Rhizomteilen, wo eine vielschichtige lUckeidose Interkutis sie vom inneren Gewebe

scheidet; vielleicht können sie Wasser aufnehmen. Ortmann (188(> S. 20), der diese Haare

wohl merst gesehen hat, gelang ea nicht, die Haare durch Kulturen auf feuchtem Substrat

MUa Auswachsen zu bringen, wie CS bei den echten Wuntelhaaren möglich ist. Spaltöffnungen

kenunen be! <l'-n Monokotyledonen am Hhizoni weniger vor als an den olierirdisclu n Achsen.

2. IMe InterkntlH. Da ich bei Couvuitana majnhs keine (Jeli gt it hatte, eine

Achaeninterkutis zu besclirciben, so will ich für Iris gramtnea den ziemlicli einfachen Ent-

v^ieklangsgang einer aolchen schildern. Etwa 4 mm vom Vegetationspunkt entfernt beginnt

«ine Zdlschidit, die ungefthr fünf Zellen unter dm* Epidermis liegt, an verkorken. Diese
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Vorkorkung gclit solir unregelmäßig vor sich, es bleiben anfangs Lücken; bald ist jedoch

eine voUiitändig verkorkte einschichtige Scheide hergestellt (Fig. Ü). Die Verkorkung greift

jetzt aufdie benachbarten ZeUadiicfaten aber— cum Teil ist die« «ach schon frflher gewhehen—

,

und die verkorkte Schicht wird immer mächtiger. Gleichzeitig werden starke Zellulose-

Verdickungen aufgelagert, die später verliolzcn. Auf diese Wei^ entMeht eine bis idm
Schichten dicke, einheitliche, stark sklerotische Interkutis (Fig. 1<>),

Kruemer (11(04 Ö. 37), der zuerst die liiterkuten genauer studiert hat, fand bei den

Waraeln folgende Intericutisarten: die einechichtige einheitliche Interkutis nnd die

mehrschichtige einheitliche Interkutis (beide bestehen ausschliefllich ans Terkorkten

Zellen), ferner die Kurzzelleninterkutis und die gemischte Interkutis, inderTer«

korkte Zellen neben unverkorkten vorhanden sind. Von diesen Interkuten kommen nach mem<D
Untersuchungen bei den Achsen nur die einheitlichen Interkuten vor. KurzzeileuinterkuteDi

die fOx die Wunel so charakteristisch sindi kommen bei Adwoi nie aar AntUldung. Eine

streng einschichtige Interkutis hat nar PariB ^fiadnfolia im Rhisom. Alle Übrigen Interkuten,

die als Hypodermen bei Monokotyledononachsen auftreten, sind mduTSchichtig. Mehrschichtige

[nterkutcn olme stürkere Zelluloseauflagerungen fand ich Ix^i Carex arenaria (:? -.'> schichtig),

Carex vtdpinaf Carex leporma, Carex paniculata, Heleorharif; palustris {ß—4 »chichüg), Lutula

campesiriSy Smilaeina stellata (4—5 schichtig), Typha aN^u^^i/b/m (3-4 schichtig). Interkuten

mit ZeUnlosererdickangen, ^e im spttteren Alter verholaen, haben Asparagus ofßekuila,

AUium faUwc und AUium SchOmoprasum (beide nur nn älteren Rhizomteilen , Jrts Pseud-Aconu

(wenigschichtig), Iris f/rfiniinrn und Jris sibirica (bei<Ie 10— 12 schichtig), Triticum repen^

(2—3 schichtig). Die Zellen der Interkutis von Paris quadrifolia enthalten hüufig liaphidcn-

bUschei, die an der äußeren Zellwaud sitzen. Verkorkte Hypodermen kommen fast auä-

schliefilich bei nnterirdischen Achsen vor, in ereinaelten Fullen (Interkutis im Halm Ton

Carex arenaria) auch bei oberirdischen ; bei nntergetancbten Achsen sind sie meines Wissens

ttberhaupt nicht vorhanden.

3. Das Ppriderni. Periderm kommt iiuascliiicßlich bei unterirdischen Achsen, nament

lieh dicken Rhizumeii vor. Mit Periderm Uberzogeue Achsen verraten sich meist schon

Itafiaiich durch ^ne hell- bis dunkelbraune Farbe. Die Dicke der Korkschieht schwankt

swischen 1 und 30 Zellen; besonders dick wird sie bei Iris-Arten, Anihcricum LiUago, Aroideen.

Die Korklamollen der Korkzellen des Perid rms sind hKutig ziemlich dick und geben die

S. 55 angeführten Keaktionen. Sie entliiilti ii in der H<;,'el viel .schmelzbare Korkstoffe und

sind sehr widerstandsfähig gegen Chrumsäure. Die Mitlellamelien sind meist verholzt; doch

können sie auch unverändert bleiben, s. B. bei Aml^hmam ZaUago, AMtktrimm rttmena».

ZSeUuloseauflagernngen in den KorksdUen des Ferfderma habe ich nur bei Anäuriaum JMiago

und Yucca flaccida gefunden.

Kei Monokotyledonen mit iJickenwachstum , Tticrn gloriosa, Yucca flaccida, entsteht

durch V'erkorkung der ilußersten Partien der in liadialreihen angeordneten Hindenzellen eine

Metakutis. Bei Yucca flaedda sind die metakutisierten Zellen mit ungetttpfelten Zellulosc-

verdickungen Tersehen. Eine Hetakutisierung von Epidermisadlen, die «nen Übergang sum
Periderm bildet, rindet sich an den unterirdischen Teilen des Stengels von Asparagus offidnalis.

Dort rindet man in der Kegel sHnitliche Epiilermiszellen mit Suberinlaniellen versehen. Stellen-

weise treten auch Tangentialteilungen der Epiderraiszellen und eventuell auch des darunter-

liegenden Gewebes ein, so daß wir an diesen Stellen eine Peridermbildung vor uns haben.

Peridennbildnng tritt bei folgendoi Monoko^ledonen regelmifligauf; Äheaaia odonUa
(van Tieghem 18(i6 8. 92), Agave ameHeama (Mangin 1882 S. 337), Anihericum LÜliagOj

AMtkmam ramamtm, Anm ikdieumt Armt maaäotiimf Aaphoddme Uhmmea^ G>Iomsm on/»-
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quorum, Cureuma longa (Arth. Moyor 1808. II. S. Curnma Zeäoaria (A. Meyer 1898

II. S. »!•_'); Dieffenhaehia picia (vun Tioghoin Dio^rorea Bataiaa (Hangin 18S'2 S. HnH,

Tschirch 18ÖU S. 277), J)racunculH8 vulgarut (van Tieghera 18(jü S. 105), EUUaria Carda-

•MfMM, .MUa AfaMfMNMMi, BtmmtdOi» fulm, Bomdkmma nAtuem (van Ti«gham 18t$6

* 8. laoX IHt agikifBat hü fiomUkia, In» gemamea, hi» hteternUy Irfi pdOHot iri» jnhmIo,

PdUmdra mrgimea, fküodendron hastatum (vhti Tieghera \B66 S. 112), SauronuUum guttaiimf

SjfßfftlUuni aurUuni fvan Tiofjliom iSOt) S. 1 (»!»), Tradescnntin virqhiirn. Zingiber ofßcinnle.

Monokotyledonen oline Interkuten und Periderm »ind: Acortifi Calamus, Aspidistra

thüor, Alpima tmtans^ E^yrnw armarius^), Epipaetis palmbrit^ Opkiopogon japonioM, Papffrus

mligtunm, Fotjfgonahm mtMifUmm , Pohtgonahm loii/blMMi, PohfgomUim offimaUf JRftife-

imirmt Budgeamm (van Tieghem ist;*; S. 112), Ruscus aculeaius, Sansevieria' eamtOt

Sareanthus rostrnhiS, Toßehlia calcyculata, Triryrii^ hirin, Trilh'um arm'le, Uvularia grandiflora;

fern'T Zwiebeln, deren Achsen keine iiu'lujihrige Lel)ensdauftr heBitzen. wie Amaryllis

Candida, Fritillaria MehagriSy Uladiolus ganaUavewiSt ,Ormthogalum fmtans, Muscari race-

MfMM, Seiüa featalia, Tidipa Oeameriama; aohlieBHch die Wuserpflanaen : AUtma T^tmk^t
Ekdea canadenm, Potamogeton decipien«, Pontederia apcciosa.

4. Die Zyllnderendoderniis. Die Zentral/.ylinder.seheiile der Monokotyledonen-

achsen wird in zahlreichen Killlen an» normalen Endodermzellen geliildet Herr Prof.

Meyer schlägt vor, derartige Zylinderscheiden als „Zylinderendodermen" zu bezeichnen. Den

FortaehritLanaerar ^enntniasa in beaag auf die Endodennia der Wnnal behandelt Kroemer

(1908 8. 88). loh kann hn weimtliehen aaf ihn anreiaen, da die EndodermtB der Achse

tets der der Wurzel als gleichwertig betrachtet und jede neue Krkonntnis, die sich auf

erstere bezog, auf die letztere übertragen wurde, Aufklärung Uber die Anatomie der Endo-

dermiszellen brachteu besoDders die Arbeiten von Caspary (1058 S. 441), Nikolai (1805

8w 69), Ton Hshnel (1877 S. 686, 638), vnn Winelingh (1884 und 1885), RimUoh (1887

and 1893); die Entwicklnngageachichte der Endodennaellen und der aua diesen ausammen*

gesetzten Endodermis der Wurzel stellte Kroemer (1903 S. 87) klar. Die Zylinderendodormis

der Ach.se wurde in der älteren Lileratvir meist nur behandelt, wenn die Grenze zwi.schen

Rinde und Zentralzylinder festgelegt werden sollte oder sonstige topographische VcrhältniHse

QOtersacht wmrden. So beschreibt C^pary (1865—66 S. 185) die Elndodermis in der Achse

von Bodea eanadmma. Nach Schacht und Karaten gehört die Zylinderendodermis au dem
mholzten Verdickung.sring; Falkenberg ftihrt flir die Zylinderendodermis, die er ala innerate

Rindenschicht bezeichnet, den Namen Hindensclieide ein und unter»cheidet sie so von der

Außenseheide , die den peripheren Teil des Zentralzylindors bildet Die neueren Autoren,

ÖaiUaad, Mangin, van Tieghem, Gtirard usw., halten an dieser Auffassung fest; als

flhandcteriatiaohe Eigenschaften der Endodermiaaellen werden dann stets angegeben die

Wellung der Radialwttnde (Primärendodermisadlen) oder die Verdickung und Verholanng

der Wände (Tertiärendodormzellen), z. R. van Tieghem IHOl I, S. 752.

a) Die Zollen der Zylinderendodermis. Die Kiiilo<lerin/.<'llen der Achse

unlsraeheiden »ich in nichts von denen der Wurzel. Ich will ihre Eigenschatten liier kurz

aDgdwn. Es lassen sich, wie bekannt, an den Endodermaellen im vollkommensten Falle

vier Entwicklungastadien feststellen: Embryonal-, Primftr-, Sekundär- und TertiHraoatand.

1. Der Embryonalzustand. Die Endodermaellen der Achsen differenzieren sich erst

Mhr spät, wenn Qefllfle und Kindenzellen bereits ao4gebildet sind. Nach Mangin (1882 S. 249)

') Bd dieser Fflaase wird die Ritida firfllueitig abgewoffen.
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und fierard hiingt die» zutjammen mit der zentripeuiloii Kntwickluiig der Rinde und iler

gleichzeitigen zentrifugalen Entwicklung des Zentralzylindür», bei der aUo die Region, in

der sie susammenstoflen , das wt die Region, wo die Zylinderendo^ermis liegt, am langateo

mcriatematiäoh bleibt. Im EmbryonalzuntHnd unterscheiden sich die Endodermzellen in

nichts von den übrigen Meristeiuzellt^n. 2. Der P r i m ä rz u st a n d ist charakterisiert durch

den Casparyschen Streifen. Die Reaktionen desselben sind überall gleich und dieselben, die

ich bei Convallaria majalis (S. 50) angegeben habe. Der Casparysche Streifen ist bei Wasser-

pflanzen, Äli$ma jnmtagOf Eloäea auMMZefMit, übrigens auch bei der Dikotjrledone Jtfyrft»*

phyUum stets schmal, im QuerBchnitt fast punktförmig, während er bei LandpBanxen sich

liMufig über die prnnze Hadialwand ausdehnt. 3. Die im Se k u ndä rz u s t <i n d simultan

aufgelagerte Suberinlamelle gibt die Seite 55 iMschriebenen Reaktionen. Sie enthält in der

Regel wenig schmelsbare Koikatoffe. 4. Der Tertiftriastand. Der SekundiUnsustand

der Endodermsdlen ist nur Torttbergehend vorhanden und deshalb selten rein aufoufinden,

weil sofort nach Ausbildung der Suberinlamcllc tertiäre ZelluloMsrhichten aufgelagert werden,

die später mehr oder weniger verholzen. Diese Verdickungsschiihten können allseitig gleich

stark sein, wie bei E^^aciis latifoUa, Paris quadrifolia und Streptopus bistortus; in der

Ui-gel werden nur die Radialwinde und die innere Tangentialwand verdickt Bei Fkmkia

SieMdUtma fand ich eine anfSslIende Verdickung der RadialwAnde. Teils einseitig, teils all-

seitig sind die Tertiärschichten angelegt bei HeleocharispakuMi. Wenig verdickt sind dieTertiHr-

end'i(lorrazcllcn von Asparagus officinalis, Aajihodrline libumica, Aspidistra elafior. HemerocaUis

fulva und Sparganium ramosum. UngetUpfelte Tertiärschichten haben Convallaria majaliSf Jris

SiMnea, Zygadenuft gtaherrimtu, DieTertilranflagerungcn werden durch Kalilauge oder Eau de

Javelle gequellt. Bei Juncus diffusus werden sie dabei in zwei konzentrische Schichten gespalten.

Die Endodermzellen der Achsen sind vier-, fünf und sechsseitige, prismatische, im aus-

gebildeten Zustand gestreckte Zellen, meist mit schiefen t^uerwünden. Sie sind häufig in

tangentialer Richtung breiter als in radialer Richtung, ausgenommen die Endodermzellen

der Juncaceen und Cyperaoeen, die eine größere radiale Ausdehnung bentaen. Die Proto-

plasten haften, wie diejj fttr Endodermzellen bekannt l^t. s< hr fest am Casparyschen Streifnu

Auf PI asm a V er b i nd u n g en untersuchte ich die unvci liul/.tcn, getüpfelten Terliärendoderm-

zellen von Paris quadrifolia (Methode von Arth. Meyer 1897). Es fanden sich Plasma-

Torbindungen in groBer Anzahl zwischen Rindengewebe und Endodermzellen. In den Radial-

winden, zwischen den Endodermaellen konnte ich nur wenige eicher feststellen (Fig. 14).

Ähnlich lagen die Verhältnisse bei der Interkutis, deren Protoplasten mit denen des an-

grenzenden Cicwebcs reichlich verbunden waren (bis zwölf Plasmaverbindunt^cii im Tüpfel),

untereinander aber nur vereinzelte Plasmaverbindungen erkennen ließen, üb die Plusma-

brttcken auch die Suberinlamellen durehsetaen oder ob sie an diesen Halt machen, konnte

ich iMA feststellen, doch ist es höchst wahreeheinlich, daß die Plasmabracken auch durch

die Suberinlamellen hindurchgehen, da sie ja auch in den Sekundttrlamellen verlaufen. Bei

Convallaria majalia konnte ich Plasmavcrbindungen nicht finden, jedenfalls weil die Zell-

wände bei dieser Pflanze nicht in geeigneter Weise (juellbar sind. Hiermit ist also die Frage,

welche Herr Profi Heyer mehrmals sur Entscheidung bringen lassen wollte, die Frage, ob

die Endodermaellen Plasmabrttcken besitzen (dehe Rumpf 1904 S. 25. Kroemer S. 139

Anmerkung 2), in positivem Sinne entschieden. Es sind also auch die Kiidodermiszellen

allseitig pl.osmatisch mit anderen Zellen und unter sich im Zusammen lian^'. Einschlüsse

finden sich im allgemeinen seltener in den Endodermzellen. Zur Stärkespeicherung wird die

Zylinderendodermis neben dem spirlich Torfaandei)en ttbrigen Gewebe benutat bei Waner*
pAanaen, s. B. Noäea, B>tamogHo»,
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b) Die Z y I i n d re n d od e nn i .s. Die Endixli rmzi'lloii hildeii sich nur an der

Grenae von Kinde und Zcntralzylinder in \\ urzel und Achbe. Dort bilden siu die als ^Enclo-

derm»" bekannte Scheide, hier die .Zylinderendodermis". Die Endodermzellen haben in

Wnrael und Ackae bei derselben Pflanse die glmchen Eigenschaften. Am dem Umstand,

daB die einzelnen Endodennzellcn die Tendens haben, »ich bis zum Tertiärzustand aas»

zubilden, daß difs aiier iiicbt alle ^gleichzeitig tun. ei-<reben sich, wie bei der W urzel (Kroeiner

11*03 S. S7), sechs Zonen, die an jeder vollkoinnieiu-n ZylindereiHloderinis mehr oder weniger

ausgebildet zu Hnden sind, und die ich hier fUr die Achue kurz beschreiben will: 1. Die

Embryonalsone ist Terschieden lang, je nachdem der Vegetationspunkt kriftig wichst

oder nicht. Im Mittel ist die Embryonalzone bei Landpflanaen, die eine bis cum TertiMr-

snstnnd au8ge])ildete Zyliiiderembidermis besitzen, I>i8 l' a cm lang. Langer ist sie bei

solchen Pflanzen, die e^ nur zur Ausliildung «'iiier Priiiiürendoderm^elieide bringen, z. Ii.

Zingiberacoen , Tradfscanitu ttrymua, Eiotku canatlensis. 2. Die Ü bergungszone, die

Embiyonal- und PrimftreododermseUen endilltj ist in der Regel versohirindend klein. Deut-

lich ist sie bei Carex arenaria festzustellen, wo die Casparyschen Streifen luerst in Halb-

kreisen Uber den Gefäßbündeln auftreten und erst dann Ub< r dem interfaszikularen Parenchym.

Dieije Tatsache spricht wieder sehr auffallend für <He Richtigkeit der Ilypotbese von Prof.

Mejrer, denn sie zeigt, daß der Casparj^sche iStreifen an der Stelle entsteht, wo am leichtesten

Nlhrstoffs nach der Binde difibndierai konnten» 3. Die PriEiftrnone, die nur aus Primir-

eododermiaMlIen besteht» ist erschieden lang; bei normalen Landf^nien mit Tertiärendo»

dennis ist rie 8—10 mm lang. In der oberirdischen Achse von Mcdeola asparagoides und
im Rhizom von Hrhorharis palustris ist sie ( in lang. Rei manchen Pflanzen erstreckt sie

«ich von ihrem Auftreten an weiter nach liinten über das ganze Rhizom; solche Munokoty-

tsdmien, die bloS eine Primarendodermis in der Achse besitzen, sind Aeanu CnlemuUf JU-

pAiMi nutanSy Ektkarta Cardamomum, Elodea e«maäm»i». 4. Die Intermedittraone ist

die Übergangszone , in der Primär- und Sekundär- bezicluingsweiso schon Tertiärendoderm-

zellen vorhanden Ks i.«t dies eine bei der Wurzel i harakterlstische Zone; sie zeigt

hier die „penneabeln Durchgangsstellen'" Schwendener», indem über den Siebteilen des

Zentralzylinders die Verkorkuug der Endodermiszellen zuerst erfolgt und über den Tracheen

UBTerkorkte Streifen bleiben. Ein solches Verhalten habe ich in der Achse nur bei Pota-

mogeton decipiens bomeilien können, wo die Verkorkung der Endodernn'szellen zunächst über

den Leitbimdeln , dann erst über dem dazwischenliegenden Cewebe erfolgt. Bei Carex

arenaria, wo, wie oben gesagt, die Oaspaiyselien Streifen zuerst über den LeitbUndeln auf-

treten, habe ich eine ähnliche Kegeinkaüigkeit licim Auflagern der Suberinlamellcn nicht be-

obschten können. Im allgemeinen traten bei den Rhixomen der Monokotyledonen die Suberin-

Ismellen regellos hier und da auf einer nur wenige Hillimeter langen Interraediärzone in den

Zellen der Zylinderendodermis auf; es treten zu den anfänglichen weitere hinzu; Lücken,

die geblieben sind, werden ausgefidlt, bis die Zylinderendoderniis zu einer geschlossenen

verkorkten Scheide wird. Bei Paris quadrifolia allein scheint sieb eine unvollkommene

InlermediIrBone Aber das ganae Rhizom au erstrecken , denn noch 13 cm hinter der Spitze

find ich vereinselte unvwrkorkte Zellen in der Zylinderendodermis. 5. Die Obergangs-
zone, die Sekundttrendodennzellen enthllt, ist nur kura. 0. Die Tcrtiftrsone erstreckt

«ich von ihrem Auftreten an über den ganzen älteren Teil des Rhizoms.

Eine Zylinderendodermis, die sämtliche genannten Stadien, also bis zum Tertiärzustand

emaehUelslicb, duvehma^t, besitaen nach meinen Untersuchungen folgende Monoko^ledonen-

tthwn: AMfiod^ÜM Uintmiea^ Aitpiditfra datior, Canae armaria, Canx lepoHmi, Carex

poniadafa, Carex mJpina, ConvaUaria majaUSf Elymus mtmrma^ Ej^ipädis palustris, Bemero-
BMMiMb« Zattna«. UO«. Haft iV. 11
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Collis fulva, Iris Pteud- Acorus , Iris sibirica, Juncus glauctts, Juncus effusus, Juncus diffusus,

Lumäa eampestris, iMmda t^vaUca, Ophiopogon japonieutt Fafffnia anti^orumf F99 aipma,

jRmmks aaüealMt Smflaana «felfofti, i^oi^aiitMm ramonmt 8lr«ptepm bütortuB, Tvftetüa eakf-

adatOf IWfMWM npemt» I^Aa m^MHf^Ha, Umlaria gromUflcro, Feraimn» t^tim, VenUnm

Eine Endodermis ist bei den Munokotyledonen im WMentlichun nur bei uaterirdischeo

oder im Wunr b^ndliohen Oi^gaMn sa finden. In der olterinÜMlieii AdiM fimdJeh eine

Zylinderendodermie nur bei Medeota asparagoides und SSeMdopsw fidu*. Endodermen

werden in der Literatur bei den Achsen folgender Monokotyledonen «rtrfÜUit; ich selbst

habe diese Angaben nicht nacbgeprlift. Dio vim mir niitcrsucliton Pflanzen sind ebenfalls^

mit eingefügt und sind an dum Fehlen der Literaturungabe kenntlich. Hierbei sowie bei

der folgenden Zusammenstellung der Monokotyledononacbsen ohne Endodermis bedeutet:

Ch.»Ch>7iler 1904; F. FUkenbei^ 1876; G.^OailUttd 1878; Hang. Mnngin 1882;

M.«BArtlu Mijer 1802, IL T.— nn Tieghem 1866.

Honokotyledonen mit ZylindereudodorniiN:

1. P au d anal es: Pandantis odoratissimus (Mang. S. 344j, Sparyuntum ramosum,

Tgpha MgwtifoUa.

n. Helobiae: JJisma Plantago, O^modocea aegnörea (Snuvageau 1891 S. 207),

Elodea canadensis, Hydrocharis momit ranne, Potamogrton critpus (F. S. 20),

Poiamogeton decipiens, SagHtaria sagittifolia, Trighchin nuoriUlimm (G. S. 79),

Zosiera marina^ Zostera nana (vSauvageuu 18U1 S. 00).

m. Olnmiflorae: Agropyron repetu (Mahg. S. 257)» Oarea^ateHanaf Oarm Uporina,

,

' Gurts pmiculata, Carex «M^ptN«, Carex hirta (Schwendener 1898, II S. III),

(\fHodon Dadylon, Oyperus aliemifoJius fCaspary 1865 S, 117), BuUchium
(Plowman 190<» S. 9), Hdeocharia palustris, Papyrus antiqtwrum, Poa alj^ina.

Scirpus palusiris (F. S. 120), Scirpus americanus, Scirpus robmtus, Scirpus

fkmaMU» (Plowman 1906 S. 9), Tritimm repm$,

IV. Sjnanthae: Ovlmfowea (Hang, S. 350); OndmOu» (Hang. S. 350).

V. Spatiflorae: Acorus Calamus, Acorus gramineus (de Bary 1877 S. 129), An
thurinm acaule (Ch ), Monsfera dtliciosa (Mang. S. 315. Endodermis nur halb

seitig;, Scindajisus pictus. Scindapsus nuUijugus (F. S. 105. Endodermis nur

antwaeitig), Symphcarpus fodüiu (Jeffi-ey 1899 S. .024).

VI. Farinosae: Commelma (G. S. 77), l^adeiemUia virgmiea.

VIL Liliiflorae: AloS chinensis, toriuosa, umbeUata, vittata (Mang. S. 33»), 337X
Ahtroeinfria Liytu (Mang. S. 257, mehisciuchtig), Anthericum IJlingo, Aniholygo

aethiopica (Mang. S. 304), Asparagm offirinalis, Aspidistra elatior, Asphodeline
j

Ubvrnka, Asphodelus fistulosus (Cb.), Asphodclus UUeus (Mang. S. 277), Beur- t

biumiia (Mang. S. 316), Bulbiiu onmia, BuIMm fifuNeota (Ch.), CkHör^fh^hm
elatmn (Gh.), Comnllaria majatu, Funh'n ovata, Funkia XeboUlkma, Qastma
(Mang. S. 305), Gladiolus communis (Mang. S. 3(i5), HemerocaVi'^ fjraminea (O.

S. 4«J), Hemerocallis fulva, Iris amoena ((.i. S (12), Iris grnminea (bloß unter-

seitig), Iris pallida (unterseitig), Iris Pseud-Acorus, Iris Sibirien^ Iris variegata

(unteneitig), Jimei» diffkm$^ Jmem iffnum, Jmtma gUnuaa, Jmmü» mairiünm
(Mang. S. 307), Kniphoßa brewfolia (Gh.), Kniphofia Tysoni (Gh.), Uoydia
seroiina fG. S. 50), Luzula campestris, Lttgula silvatica, Majanthetmiw hifnh'um

(F. S. 55), Marica Norihiana (Mang. iS. 274), Medeola asparagoides, Narthecium
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ütrifraffunt, Ophiopogon japonicus, Paris qttnärifolia^ Pontederia speciosa^ Ruscus

aculentm. Sansrvieria r,irnp<i (uiit^irseitig). Sisyrinchium <ttrin(um (Miini;. S. 273j,

Smiladna stellata, Snvkuc China (M. S. Streptopus roneus (Ch.j, Streptoput

MMorfti», TofitJdia eaUffeidata ,
Tofieldia jNiiitMbto (O. S. 59), ümilaria fUma

(G. S. 60), ÜmiMria gnmiiflora, VenUnm alhnm, Veratrum tt^fmrn, Zjgfadema
glaberrimm,

VUL Scitam i neae: Alpinia ntäatu, Alpinia officinarum (M. S. 71), Curctitna longa

(M. 8. Ciircuma Zedoaria (M. S. t)2), Efettaria Cardamomum, Hedychium

coronarium (Mang. S. :?<i7), Heliconia speciosa (Mang. b. 2ttÜ). SUreliiMia au-

gutta (Hang. 8. 280), Zingiber officinale.

IX. Oynandrae: Epipadia hUfoHa; Epipadis pahiäH» (Hang. S. 307), Fontlia

pUmifoUa (llmg. S. 257, mehnohichtig).

MuHükotyledoueu ohne Zylinderendodennifi

:

I. II o 1 o b i a 0 : Straiiotes (doides.

II. G 1 u m i i'l o rae: Zen Mays , Batnhum mitis, Bamhuxa graciJis (Mang. S. ül),

Uordnitti mltjarr, sowie jedenfalls die meisten einjjihrif^en (triiser.

III. .Sjjatiflorue: Alocusia odorata (v. T. IS. 92), Arisaemu triphyllum (Gh.), Cala-

dmm Mboatm (Ch.), Calla päkuM»t Dieffeiibadtia pieta (r. T. 8. 126), Dnetm-
etihu mIgaHs (v. T. S. 105). Draeamimm kUameikm (Ch.), Dr0ec9tiiim

speeiosum (Gh.), Draeoniium Tartnrimmi (T'li ), Homalonenta ruhescens (v. T.

S. 120), Philndmdron hastatum (v. T. S. 112), l'hihnhmdnm Uudgeanum (v. T.

S. 112), Richardia africana (v. T. ö. 120), Syagomum auntum (v. T. ö. lOU),

ZeaUhedeadua aäkiopica (Ch.), Z<mtiiedeaekia ä/bmaaUata (Ob.).

IV. FftrinoiAe: Äedmea fiOgeiu (Mang. S. 292), ßpironema fragrans (Maog. 8. 326X

V. Liliiflorae: Agapanthm umbeVntus (Gh.), AUium anguhaum {('\ .\. Allium rana-

dense (Ch.), AJUnm falhij:, AmaryUis Candida, Annetunrrhma (isphodcloidrs [Ch.l

Calochortus rf-nustits (Gh.), Cordyline ausiralis (Mang.), Crmum americanum

(Mang. Ö. Dioscorea, Dracaena Draco (Gh.), Dracaena rubra (Gh.), Dracama
VeiUkU (Ch.), I^tkroniiim ammeamm (Ch.), FHUUwria Mt^eaffrWf ChUottia

eandicans [Ch.), Gladiolus gaatadavensis , Byacinlhus (Ch.), Iris florentma, Iris

apltylla, Iris lutescens, Iris germanica. Iri>^ jinUnln, Iris pmiiila, Liliutn canademe

(Gh.), MtiScari rareniostwi . < >rniiho(ialum nuttins, l'olygonatum latifolium, Poly-

gonatum tnulttflorum
,

l'olyyonatum ojfxcinale, Scilla (estalis, Scilla hyacinthoides

(Ch.X IViUmm tettOt, 2U^a CfemerMiui, Tueea emgmtifolia (Ch.\ Tueeabaeeata

(Ch.), Tueea /UoMCiUdM (Ch.X Tueea /foecMia, Tueea glorioaa.

VL Soitamineae: Cama Hidiea (F. 8.84), Musa paradiiiaea (Hang. 8. 280).

VII. Oynandrae: Fht^ (Mang. S. 257X SaremUhut ntinki$.

Die Zylinderendodermis umgibt in der Regel den ganzen Zcntralzylinder. Bei einigen

krifchendon Kliizomen, besonders /r/s- tirdminra. Iris: pnJIidfi und Irin varicgaia, ferner Sanf^r-

vieria carnrn, wird die Zylinderend<iderniis bloß auf der Unterseite ausgebildet. Auch das

periphere LeitbUndelgefiecht des Zcntralzylinders ist bei diesen Khizumen bejsonders auf der

Untendte entwickelt Oberhalb der TertüürendodemMellen der halbseitigen Endodermis

liegen noeh Prindlrendodemuellen, ao dafi der Übergang der Endodermis nach vorn som
II*
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Meristem an<\ nach oben zum Parenchymgewebp durt-h jUngero Entwitkliinpsstadien hin

(hin-h orfdigt. Bei Tradcscnnliu rirginica besteht die ZylindenMidodiTiiiis aus halbkreis-

turmigeu Bogen von Primärcndodermzellun , die die peripheren Leitl)iuidel umgeben. Wir

haben hier eine Endodennis Tor une, die nur die EntwieklaDgMtadien 1 und 2 (S. 69) durch-

macht. Zwischen den Endodermisbflgen lassen sich nach Qravis (1898 S. 105) die nicht

mit dem Caspm ysibfn Streifen versehenen Rmbryonalendodermiszellcn als kontinuierliche

Üeilie verfolgen; doch liopen mich m»*inen Bpol(!i< lifnn{»on diese Zellen so luirefjelmäßig, daß

eine kontinuierliche Öubcide hier nicht einwandfrei konstatiert werden kann. Nach Mangin

(1882 B. 907) rflhren die Unterbrechungiatelltti der Zylinderendodermis bei TtadtMol^
mr^Hiidi aowie bei lAmda^ Jmau und Äeorw von den Leitbttndeln her, die die Zylinder-

endodermis durchsetzen, um in die Blätter einstttreten. Für einige Pflaiizr>ii werden in der

Literatur mehrschichtige Zylinderendodermen angegeben. >io einp zweiscliichtige für Con-

valhiria majaliSf eine mehrschichtige fUr Narthecium ossijrayum ((Juiilaud ls78 S. (ii),

Tofieldia paniculata (QuUlaud 1878 S. 59), Owlaria flava (QaiUaud S. (iu), Uoydia urofma

(Ouillaud 1878 S. 59), YmOXa pUmfaHa (Mangin 1882 S. 257). Bei Oomaaaria majaU»

hat Arthur Meyer (1898 S. 32) nachgewiesen, daß blofi die ituK-ic der beiden fraglichen

Zellschii'liteii die Endodcrmis ist, während clic ilnßere eine hhißc Sklerenehyraverstärkung

ist und keine Kurklauiellen besitzt. Auf die „doppelte Kndodermts'' bei Cartx- und LuBula-

Arten komme ich im nächsten Abschnitt zu aprechen.

5. Die LeitbflndellBteAiiton. Wahrend die aus Endodennaellen bestehende Zjlinder-

endodermis bei den Achsen der Monnkuts li- l.iien eine Scheide des ganzen Zentralzylindern

ist, kommen bei eiiizt lix i) Fanulii'ii auch vi rkorkte Kinzelschciilen vor, welche die einzelnen

( jefitßbfindel unigel»cii. Sie bestellen uuHallfiKlerweisi; niemals aus Kndodermzellen| sondern

stets aus InterkutiszcUeu. Sie kommen in Achsen und in Blättern vor.

Als Beispiel fbr LeitbUndelintericnten wühle ich Carex armaria. Der unterirdische

Analftttfer dieser Pflanze besitzt eine typische Zylinderendodermis, die sich schnell bis zum
Tertiftrzustand entwickelt. Wenn die Zollen der Kndodermis Knrklainellen auflagern, be-

ginnen auch die im Zentralzylimler liegenden GofilÖbündel verkorkte Scheiden anzulegen,

und zwar zunächst auf der dem Zentrum der Achse zugekehrten Seite (Fig. 15). Durch

weiter fortschreitende Vericorkung werden diese Scheiden bald gana nmfiwsend und sogldch

mehrschichtig. Die einaelnen Zellen der Scheide yerdicken ihre WXnde und Terholsen die

VerdickungsKchichten. Da, wo die LeitbUndel dicht unter der Zylinderendodermis verlaufen,

bilden die f,ie umgebenden Leilblindelititerknten durch ihre Vereinigung eine einzige mehr-

schichtige Scheide, die konzentrisch mit der Zylinderendodermis verläuft und die GetUß-

bttndel nach innen absdüieflt Diese Interkutisscheiden haben die OefitfibOndel von Oarex

arenaria auf ihrer ganzen Linge, sowohl im Rhicom als auch im Blatt und in der ober-

irdischen Achse.

T.eitbiindeliuterkuten im Khizom fand ich weiter bei (\irex pnniculafd (bei dieser Art

treten die Suberinlamellen der Einzelscheiden vor denen der Gesamtcndodermis aufj, ferner

bei Elymus muftria, IVitieum rcpens, Luxuia campestris und IausuIo siltfesMs. Bei den
beiden letsteren Spesies hat schon GuUlaud (1878 S. 03) diese Scheiden gesehen, der den
durch die oben geschilderte Verschmelsung der LeitbUndelintcrkuten entstehenden inneren

Zylin b'r V'-rkfirkter Zellen fiir eine zweite pjidodermis hielt.

\\ ic schon ^'esaf^t, kommt nach meinen Untersuchungen in den Zellen der verkorkten

LeitbUndelscheiden kein Casparyscher Streifen vor; in der Literatur wird gleichfalls nicht«

darüber berichtet; wir nehmen also an, dafl die yerkorkten LeitbttndelaekMden stets aas

Interkutisadlen besteben und der hypodermatischen Interkatis morphologisoh an die Seite
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zo «teilen sind, nicht der Endodermis. Scfiwendener (1874 S. 17) gibt an, daß die Mestom-

bündel der Cyperaceen und Juncaceen von «mtht .typischen St lml/x hcide" umgeben sind;

es stützt sich dieser Ausspruch aber nur darauf, dafi die Membrauen der konzentrierten

Sebwefiatitare wUmtelmi, Stnuburger (1891 S. 880J spricht ron «bw Ktttiiiinening der

MitteilMneUen im Blatt Ton Zea, womit er jedenfUk wohl auch die Korklamellen mmnt
Luitbttnddiiiterkaten , die in den Blättern and den oberirdischen Achsen allein vor-

kommen, also nicht bis in« Hhizom hinunterfjehen , sind vorbroiti-tcr. Sie linden sich bei

Corex leporina, Carvx maxima, Carex vttlpina, HeUocbaris palustris, Lugula-Artcn, Juncu8

diffusHS, Juneus effusus^ JuHCusmgUntcus, bei Gräsern, wie Phragmites communis, Zea Maifs.

Nack Sdiwendener, der die BlatU>ttndel8cheiden der Orteer genauer untersucht ha^ kommen
sie hti Poa, Festuca, Avena, Stipa, Hordewn u. a. vor (1890 S. 171). Bei Juncus und den

Orlsern bilden die verdickten Intcrkutiszellen der Leitbllndclscheidcn die inncrHte Sihiclit

eines dicken Sklerencliymstrangs, in desst-n Innerem das LeitbUndel liegt. Die Leitbiüidel-

intcrkuten werden in der wachsenden Zone des Blattes bei Juneus zunächst innen angelegt,

80 daS das LeitbUndel anfangs mit dem Assimilationsjkarmiolqrm in Verbindung bidbt Blat^

Mndelscheiden aus Interkutisaellen kommen femer bei Bromdiaceen vor: AvMdte hm&tkt

Carag^tata lint/unfn, Nidularium purpureum.

6. Achsenfypen. Nmli der Ausbildung der verkorkten Sclieideu lassen sich auf

<iriind dea Mitgf teilten tiir die Ac hsen der Monokotyledonen folgende Typen aufstellen:

Typus 1. £s fehlen reriderm, iuterkutis, Zylinderendodermis und LeitbUndclinterkuten

:

Von oboirdisdiai Aehaen gehören hierher die Stengel und ^tensohilke fiut

aller bodenbewohnenden Honokotyledonen und die Achsen der meisten J^i-

phyten; Ton unterirdischen oder im Wasser beBndfiohein Achsen: die meisten

Wiesen- und Getreidegräser; viele Zwiebelpflnn»en , wie AmaryJlis Candida,

FritUlaria imperialiSj FriWlaria Meleagris, Gladiolus ganadavensis, Omithogalum

mtkms, Muscari raeemomm, SeiUa feslalis, Jitliiia €^emeriana; ferner noch Calla

pahuhriBf Otoau mtnii», Phäpdmdran Rudgeanum (van Tieghem 1866 8. 112^
Polygonatum l^/tolNim/2^%!pofiaAim wifftt/forii», Pot^gonatum o/fiebtakf SÜra-

tiotes idoides.

Typus 2. Nur Periderm: von unterirdiMlien oder im Waaser betindlielien Achsen: viele

Aroideen, darunter Alocasia odorata (van Tieghem I8(jü 8. ylrum iiidicum,

Anm macuitUum, Dieffenbathia picta (van Tieghem 1866 S. 126), ümmJmmM
rubaeau (van Tieghem 1866 S. 120), PtUanära mrgmieat Pkilodendron katfakm

(van Tieghera IHtiti 8. 112), Sauromatum guttalkmt Sjfagtmmm aurüim {ym
Tieghem 18i)<i 8. Yucca (vorgl. 8. 66).

Typus .'1 Nur Interkutis: Ist mir niclit bekannt.

Typus 4. Nur PrimUrendoderniis : vr)n unterirdischen oder im Waaser befindlirhen Achsen:

einige Zingiberaceen , wie Alpinia nutam^ Alpinia offieinarum (Arthur Meyer

1898» II S. 78), Cbfoeosta ontigwonmi; ferner einige Wasserpflanien : Elodea

cßnadmuiM, FonMeria spettfinOf Arten von Patamogdtm.

Typus 5. Periderm, Primttrendoderniis : unterirdische Achsen: einige ofii/.inelle Zingiberft-

ceen: Ournma longa (A. Meyer 1808, II S. Curnwut Zedoaria (A. Meyer,

II S. EUtiaria Cardeunomumt Zingiber oftieinale; außerdem TradescatUia

virgtnica.

Typus 6. interictttis, Primirendodermis: Ein hierher gehttrender Fall ist mir nicht be-

kannt geworden.
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Typus 7. Nur Tertiärendodermis : von oberirdischen Acbuen Medeola (uparagoides, Seim-

dapsus pictus, VmuUa planifoUa. Die beiden lefaiteB nnd kletternde Epiphjtoi.

Von unterirdiachen oder im Weaeer befindlichen Achsen: Aeonu Oolemm,
Aliftnia Planfago, Axpidistira daUor, ConvaUaria majalis, Epipactis laitfoKa,

Uyilrorharis morfius rnnar . Junnis diffusus , Junais rffusi<.9 , Junrus glaucus.

Ophtopogon japonicm, Fapyrus aniiguorum, Ruscus aculeaius, Smilax China

(A. Heyer 1896» II S. 31), Sparganium ramoaum, Str^iopua biatortna, Tofiädia

«aJcyMfZato« üwJaHa grtmd^on.
Typus 8. Periderm, Tertiärendodermis: nnterirdieehe 9Achsen: JFViiiUa SuMituma,

Henierocallis fuha, Sansevieria ramm.
Typus 9. Interkutis, Tertiärendodermis: untcnrdisclie Achsen: AlUum f'allax, AUium

SekoeuMprasum, Asparagus officmalis, Carex vuipina, Carex leporma, Heleocharis

pahuMSt Jriigrammea, Iris Fteuä^AeonUy ins stHrica^ Poris ^pudrifoUa, Mo*
dM stdUala, Slrqplopus friMortes, I^ipka oingMUfoUa^ Vsrabnm aOnrnt VenOnm
nigrum.

Typus 10. Tertiärendodermis und LeitbUndelinterkuteo : die unterirdische Achse von £^
»itts arenaria.

Typus 11. Peridenn, Tertiftrendodermia, Leitbttndelinterkutien : Dieser Fell komint meines

Wissens nicht vor.

Typus 12. Interkutis, Tertiiirendodermis , LeitbUndelinterkaten: die Rhisome von Carex

arenaria, Carex pamadaiaj Tritiaim repem, .

Viertes Kapitel.

Die Stärkescheide und die oberirdische Acline.

Die obcrirdi.sche Achse der Monokotyledonen ist in bezug auf die Ausbildung ver-

korkter Gewebe von der unterij-dischen Achse sehr verseliieden . Endodermen treten nur

ausnahmsweise auf, und zwar fand ich t<ie bei Medeola asparagoides, Scindapsus pictus und

VaniUa planifoUa; Leitbtindeliuterkuten finden sich bei Oramineen, Cyperaceen und Junca*

ceen. Die oberirdischen Achsen aller Honekotyledonen mit Ausnehme der ebengenennten

besitaen weder Zylinderendoderrais , noch Interkutis, noch LeitbUndelinterkaten; auch fehlt

eine regclmäßi;^^.' Perideniibildunf,'. Au Stelle der Zylinderendodermis soll bei manclieti

Monokotyledonen in der uberirdischen Ach.se eine Stiirkcsc beide auftreten. Wir wollen im

folgenden untersuchen, was in der Literatur unter Stärkescheide verstanden wird, und vor-

ztlglich, in welcher Besiehung sie snr Zylinderendodennis'steht.

Im Jahn 1876 führte Sachs (1876 S. 194) für eine 2Sellsohicht, die „die Qef^ßbQndel

in Stammtcilcn, Blattstielen und Blattnerven begleitet, sie ganz oder teilweise uiiif^nbt iiml

sich dadurch auHzeichnet , daß sie mit seltenen AusnahuK-n immer mit SUirkekörnern mehr

oder weniger erfüllt ist", den Namen Stürke^cliicht oder iStärkescbeide ein. £r hebt ferner

als Charakteristikum der Stftrkescheide hervor, dafl sie stets nur ans

einer einsigen Zelllage gebildet ist Von qritterai Autoren ist fttr viele Pflanssn

eine Stärkescheide angegeben worden. So sagt Heine (1885 S. 189), da6 sie bei den meisten

Monokotyledonen und Dikotylen vorkomme. In neuester Zeit hat die Stirkeecheide ein
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;,'röfi»!es Intorcfise gewonnen, indem sie von Habfrlandt (HXM» S. 2<J2) als Perzeptionsorgaa

der oberirdischen Achsen für den Schwcrkrattreiz .'ingesprochen wird. Allerdings werden

dabei die anatomischen Charaktere wenig berücksichtigt; es wird nur darauf ge«eheu, ob

die {ngKchen Zellen leicht bewe^iche StärkekVrner enthalten. Ich h*be nun enchtedene
MoDokotyledonen , besonden die aus der ZusatninenstelluDg von Schoute (1903 S. 101 ff.X

auf ihre Stitrke.scheide untersucht und werde lunftohst einige beeprechen, denen man eine

qrpische Stärkescheide zuerkennen kann.

Dioscorea Batatas besitzt in der unterirdischen Achse keine Zylinderendodermi». Die

oberirdieehe Ach«e neigt, wie es in der Regel bei den Honoko^ledonen der Fall ist, einen

»tarken Sklerenchymhohizylinder , der die äafieren Partien dei iehr amfangreiehen Zentral-

zylinders einnimmt (Außenacheidc Falkenbergs). Dto an diesen Sklerenchymmantel nach

auBen angrenzende innerste Rindenschicht ist in den jüngeren Teilen dos Stengels, von etwa

Vit cm bis etwa 4U cm öpitzenabstiind, als deutliche, einschichtige ätärkescheide entwickelt

ud aeigt, wie der SUerenchymzylinder, eine glatte, kreiifbmuge Kontur (Fig. 16). Das
dOone Rindengewebe iat chlorophyllAlhreiid und bedevtend attrketomer als die Stärkeacheide.

Die Zellen der Starkeacheide sind, wie Sachs (187(5 S. lOn) angibt, kleiner als die der

übrigen Rinde. Eine Regelmäßigkeit jm Auftreten der StÄrkeschcide , die man dem ersten

Auftreten des Casparyschen Streifens tlber den LeitbUndeln^ vergleichen könnte, habe ich

bei dieaer Form nicht beobaehtet Qani Hhnlklie VochlltBiaae leigt Tamm mmmumi». Auch
bei MmaH tcmonm (Haberlandt 1900 S. 263), OmtXlopvilMM pf/rmu^Umm (Haberlandt 1900

S. 264), Smiladna stelJata, Tradescantia elala, IVaducantia fugax und VantVn planifoUa

(Morot ISS.'), Taf. 10, Fig. lü) kommt nach meinen Beobachtungen eine distinkte ein-

schichtige ätärkescheide vor. Bei Tradescantia fugax konnte ich auch feststellen, daß die
'

Stirke am llngrtmi in den Zellen der Scheide Torhanden ist, die Uber einem peripheren

Leitbttndel liegen.

Während wir bei den erwähnten Pflansen Scheiden vor uns haben, die den Kriterien

einer Sachsschen Stärkescheide genügen, ist dies nicht der Fall bei andern Mnnokotylodonen,

denen eine Stärkescheide zugeschrieben wurde. Diese Formen, sowie nach meinen Unter-

eochungen die meisten Monokotyledonen, besitzen Stärkeanhäufungen um den Zentralzylinder

oder vm eioaelne €Mllfibandel herum, die ein- bis mehrachichtig aind, suweilen unterbrochen

«od, auch mehr oder weniger in das Parenchym des Zentralzylinders oder der Rinde über-

greifen, usw. Smilax hat z. B. von 1—2 cm Spitzenabslaiul an bis 20—25 cm Spitzen-

ftbatand einen al» Stiirkesclieide gedeuteten Gewebekoniplex (Fig. 17). Diese „Stärkescheide"

bealeht aus luilbkreisfbrmigeu Einzelschciden um die peripheren Leitbündel des Zentral-

iTKndera, Terbnnden durch tangential Terlanfende Streifen mit StKrke erfüllter Zellen. Ea
fehlen hier die wichtigen Merkmale der Einschichtigkeit und der Kontinuität. An der Spitze

d« Sprosses liegt bei Smilax die Stilrke meist im (Jcwebr des Zentralzylinders. Ahnliche

Verhältnibse wie Smilax zeigt HetuprornlltR fulva. Hordeum vuhjarr besaß niemals und nirgend.s

«ne iStärkescheide, während Schoute (1903 S. 102) dieser Pflanze eine solche zuschreibt.

Die Starke liegt bei den jungen Pflansen von Horde¥m vulgate Überall im Parenchymgewebe
in größerer Menge, während die atärkefreien LeitbUndel scharf dagegen abgegrenzt sind,

^^tarkt' Ariliiiufungen von Stärke (Stärkesicheln Haberlandt») sind auf der Innenseite der

I-eiibündel von Hordeum, besonder-s in den Blattknoten, vorhanden. Ahnlich wie Hordttim

verhalten sich Fhragmites comnmniSj Arundinaria jajwmca, Zea Mays, liromus inermis, Seeale

evwb mid, wie ich yermnte, Überhaupt die Gräaer. Ea iat ja auch hier keine Stärke-

acbeide zu erwarten, da das Rindengewebe kaum entwickelt ist. Die Stttrkeschicht , die

fltefaa (1876 S. 194) iUr daa hypoko^le Glied von Zea Mag» angibt, ist nicht etnachichtig,
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Hondern mindestens /weint, hic litig. Im apikalen Teil der \\'interknüäpn (Selioute 1(K(3 S. 103)

von Convallaria majalis fand ich wubl viel «Stärke im ganzen Qewebe, aber keine Andeutung

Ton «nor SUIrkeaeheide. febenikUa konnte ich keine Stärkeechetde finden in den ober»

irdischen Achsen von Anlhericwn LäiagOf Coelogyne fimbriata, Irin patJida, Paris quadrifoUa.

Potitederia montevißensis. Streptopus roseu^ [bei diesen ist im Ithizoni eine Zylinderendodermis

vorhanden], Artwt italicunt , Volygonatum laiifolhm . FolygonnUim imtltiflorum, Polygouaiuw

officmaU und Triliium scssile [ohne Zyiindcrendi »dermis im HbizomJ. Bei üvuleuria grandi'

fiora »t die oberirdiicbe Achse ebenso wie die ganze Pflanse mit großen StIrkekOrnen

dicht erftUtf so dafi hier sich keine Stürkeseheide abiMcbn«a kann. Bei Jhuem aculeaha-

fand ich bei mehreren iintersnohten Pflanzen wohl in einigen der innersten Rindenzellen

größere Stiirkemengen, aber es war keine kontinuierliche Scheide zu konstatieren. Trades

cmtUa virginica (Haberlandt 19U0 2(jÜ) bat im Stengelknoten größere Stärkeanhäufungen,

on einer StSrkesoheide kann aber nicht die Bede sein. Gravis gibt in seiner Monographie

ttber TrodescanHa tirgimea (1898) gleich&Us keine Stiirkescheide ftr diese Pflanse an. £pi>

phytisohe Orchideen und Araceen, die ich untersuchte, wie Coelogyne fintlriaiay Dendrdkim

ikrytitnthum, Sarcanthus rostratus, Snndapsvs pictus, besitzen in ihren Achsen keine Stitrke-

cheiden; nur VatuUa plantfolia weist, wie oben gesagt, eine solche auf. Wasserpäanzen

wie Elodea eanadensis und Potamoyeton decipietu speichern in ihren sämtlichen Zellen, auch

den E^odermisaellen, grofle Mengen von Stirke auf; eine Stirkescheide ist auch hier nicht

SU erkennen. Pontederia speeiosa (agurea) hat in den Ausläufern Anhaufungen von Stirke

am den Zentralzylinder herum, ohne daß es zur Ausbildung eiii^r distinkten Scheide kommt.

Auch in der Literatur tiiulcn sich verschiedene Angaben, aus denen man ersehen

kann, daß die sogenannte iStarkescheidc häutig mehrschichtig und nicht distinkt ist. In

seiner Arbeit Aber die Aroideen (1966) gibt vm Tieghem iUr Aheatiu odoraia (S. 96)

Leitbttndelstärkescheiden an, die nicht einschichtig sind. Bei Xunthosoma vioheeum und

Draeunruhts findet er zweischichtige LeitbUndelstärkescheidon; für Syagonium auriium gibt

er Stärkoanhüufungen um die LeitbUndel an. Manj^in (1882) schreibt: „Die Zellen, die

an der Bildung der Kinde teilnehmen, enthalten Stärkekörner. Diese Kürncr erfüllen die

Zellen ollstindig oder sind auf die inneren oder oberen Seiten (im Längsschnitt) lokalisiert.

Ihr Durchmesser ist um so kleiner, je weiter man ins Innere vordringt. Andrerseits ent-

halten die Zellen, die die periphere Schicht des Zentralkörpers bilden, nie Stärke." FUr

Aletris fragrans zeichnet er (PI. 10, Fig. 70, S. 340) eine St.1rkesclieide, die unregelmäßig

und keine kontinuierliche, einschichtige Scheide ist. In neuerer Zeit gibt Schröder (19U4

S. 272) an, daß eine mehrschichtige Stirkescheide sehr häufig bei Monokotyledonen tot-

kommt, B. B. bei Jr^ germaniea, Eberhard (1900) gibt Air Commdinaoeen (8. 11) eine

„meist wenig typisch ausgebildete" Stärkescheide an, speziell für Dichorisandra unduJata (S. 14X

Tradesconda crassüla (S. 25); eine Stärkescheide tritt nach ihm deutlich hervor hm Dichtri'

Sandra Ihyrsiflora; ihre Zellen sind radial etwas gestreckt

Was uns in der vorliegenden Arbeit an der Stärkescheide interessiert, ist, wie gesagt,

hauptsächlich die Frage nach d«r Verwandtschaft mit der Zylinderendodermis. Schon Sachs

(1876 S. 190) hatte darauf hingewiesen, da6 die Stärkesclieidc vielleicht mit der Schuta*

sihcide (^aspary.s identisch sei. Wftllen wir untersuchen, ub diese Vermutung von Sachs

richtig ist, ao können wir natürlich nur die einschichtigen Stiirke.scheidcii ins Auge tajjsen,

da die Endodennis eben stets nur einschichtig ist und mehrschichtige oder unregelmäßige

Scheiden schon grob morphologisch durchaus von der Zylinderendodermis yenchied«! sind.

Wir bezeichnen auch nur die distinkten, einschichtigen Scheiden als Stärkeoeheideii, wihrend

wir die andern Vorkommnisse von omherein nur als durch Anhäufung von Stftike an der

f
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Rindengrenze entstAnden denken; sie sind keine besonderen morphologiMh oder liliysiologisch

abgegrenzten ZellscbicbUni. Aus meinen Untersuchungen der oben iingofülnti'ii Moin-koty-

ledonen mit Zylinderendodermis im KhiKom ergibt sicli folgendem Uber die Beziehung zwischen

Zylinderendodenni« und StirkeKheide, Diete Speaiei beeitseo alle in der oberirdisdien

Aehte einen ZentralsjUader, deMen peripheres Gewebe au« Sklerenohym besteht, das sich

bis in das Rhizoin erstreckt. An diesen %ierenchynizylinder schließt üdi nach außen dicht

die Zylinderendodermis an. Verfi)lgt man diese Endoderrais an der tliPTpfinpsHtelle /.wischen

Khizom und oberirdischer Achae, »o Hndet man keine distinkte Stilrkescheide als Fortsetzung

der Zylinderendodermis, sondern auAerhaib des Sklerenchymzylindera liegen gewöhnliche

Psrenehymieilen. Dasselbe ist der Fall im wäteren Veriauf der oberirdischen Achse. Erst

gans oben ftUen sich die dem Sklerenchynizylinder anliegeTulon Zi llcn der innersten Rinde
mit Stilrke. Diese SUlrkcansanimlung ist aber nur in einigen F;illoii (Dioseorett Jhifdfaa^

Omähogalum nutans, Sniilnritui sirUatn, Mtmcari comosum, Tamun communis, TradescanUa

elata, Tradescantia fugax, Vanilla planifolia) auf die der Zylinderendodermis entsprechende

innerste Rindenschicht beschrilnkt. Die am binfigsten orkommenden scheinbaren Stirke-'

•cheiden haben in der Regel nur nach innen zu eine glatte Kontur, indem sie sich an den

mehr oder weniger ausgcbildeton Sklerenehynizylinder anlegen. Bei den wenigen Monokoty-

ledonen, die eine Kntloderniis in der olierirdisehen Achse besitzen (Mcdeoht asjiaragoides,

Scindapsus piciusj schließt sich keine 8tarkeschcide nach üben an. Bei dun im Wasser be-

Cndlicben Achsen mit Zylinderendodermis (Elodea, Potamogeton) ist keine Slftrkescheide an
erkennen

f weil das gesamte Gewebe dieser Achsen mit Stärke erfallt ist. DicM Formen
können also gleichfalls nicht dasa dienen, die Kontinuitilt von Zylinderendodermis und Stiirke-

wheide nachzuweisen. In den mei.sten Fällen sind die sogenannten Stärkeseheiden also

sicher nichts weiter als Parenchymgewebe, welches mit Stärke erfüllt ist, die ihren Weg
nseh dem Leitbttndet hin genommen hat oder von dort gekommen ist. Ob die wenigen
distinkten Stürkesoheiden, die ich gefunden habe, mit der Zylinderendodermis etwas au tun

iisbsn, konnte ich so nicht mit völliger Sicherheit entscheiden.

Es war nun noch die Frage zu prüfen, ob die Zellen der Stärkescbeide oder der

onatigen innersten Rindenschicht in der oberirdisciien Achse, außer ihrem Stärkegehalt, der

ja «eehsdt, konstante anatomische Merkmale zeigen, die me von den fibrigen Parenchym-

satten nnterscheiden. Es ist schon yon Sachs (1870 S. 196) nnd Heine (1885 S. 189) an-

gegeben worden, sie seien kleiner als die Übrigen Rindensellen und schlössen ohne Inter-

cellularen aneinander und besonders an den Sklerenchynizylindor an. Haidas trifft häutig,

»her nicht immer zu: ferner gilt es nicht für die inner.'ile Zellachicht der Kinde allein,

ondem auch für die angrenzenden Parenchymzellen. Intorcelluiaren zwischen Stftrkescheide

und Sklerenchymzylinder in grtf6erer Ansahl habe ich a. B. gefunden bei Dioaeerea SaiaUu
VoA SmUax. Fischer (l!MI() S. 1(») gibt gleichfall.H an, daß hier Intereelluliiren ebenso vor-

kommen wie in der übrigen Kinde. Die Membran der fraglitlu-n Z*'!l<'n zeigt eine Zelluln.se-

reaktion, ihr Protoplast if<t nonnal. Also auch liiernacli ist kein Kriterium dafür vorliaiiden,

dafi wir es in den wenigen Fällen der einschichtigen stiirketulirendeii Sclieide mit einer

wirldiehen distinkten Zdlschicht au tun haben.

Die physiologische Bedeutung der Stärkeacheide ist noch nicht genügend geklärt. Sachs

(1^76 S. lOH) hielt sie fUr die Leitungsbahn der SUlrke. Dies hat Heine (ISS,', S. 101) ex-

perimentell widerlegt. Er glaubt, dafi die Stärkescheide da-s Material für den Aufbau des

Sklerenchymzylindera enthält, denn die Stärkescbeide führt da Stärke, wo der Sklerenchym-

^tinder noch in der Auabildung begriffen bt, wihrend die Stttrke verschwindet, wenn er

^«kundig ausgebildet ist. Dieser Grund kann aber, wie Haberlandt (1900 S. 263) anfahrt,

*»Hiwto »dt—>. laoa mdivr. la
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für solche Pflanzen nicht zutreffen, flic k^ inun .Sklereiichymzylinder besitzen, wohl aber eine

Stärkescheide (Phascohis vuJgnris, Aatrnqnlmt). Oh die Ansicht Haberlandts, die Funktion

der Stärkeacbeide aei die Ferzeptiou des Öchwerkraftreize», richtig iat, müasen weitere üntor-

•ttchungen zeigen; die Hauptfanktton mufi jeden&lb eine andere «ein und mit der Er

nihrangsphyriologie anaammenliftngmi.

Fflnfles Kapitel.

Biologisches.

AU heuriititehei Priuip diente in dieeer Ailieit wieder die Aniidit too Pirof. Meyer

über die Funktion Terkorkler Lametten. Sie findet eich au8gee|Hwchen bei Kroemer (190S

S. 128) und Rumpf (1004 S. 2). Ich will »ie gleich an einem Beispiel, dem Rhizom von

Convallaria majalis criUutern. Das Rhizorn ist da» Verbindungsglied zwischen Blatt und

Wurzel. Es fließt in ihm Boden woatier, das aus den Wurzeln kommt, in den Geßlßen auf-

wärts, gleichzeitig fließen die Produkte der Assimilation aus den BlAttern abwärts. Nebeo

dieser Nibratofflmtung dient dann das Rhisom, vornehmlich das Rindengewebe snr Speichemng

der Nährstoffe. Betrachten wir nun die Ausbildung der Zylindorendodermis bei der Entr

Wicklung des Rliizoms. In der Niihc des von BliUti'rn eingescldossenen Vi i^cfnlionspunktes

sind die jungen Zellen des Rhizotns von Piasniii dicht erfüllt; sie sind jedenfalls in der

Lage, den Säfteverkehr zu regulieren, der hier ju auch noch keine geregelten Bahnen ein-

sehligt, sondern nur den wachsenden Zellen NlhrstoffSe je nach Bedarf sofilhrt Mit dem

Älterwerden des Iihizoms verändert sich die« etwas, es tritt eine Sonderung des Gewebes

ein in Rinde, die mehr der Speicherung und Verarbeitung der Nährstoffe dient, und Zentral-

zylinder, der hauptsUchlich zum Transport derselben bestimmt ist. Hierbei erhalten die

Zellen, die an der Grenze beider Regionen liegen, eine bedeutungsvolle Aufgabe, uäuilich

den Ntthrstoffrerkehr swischen beiden Regionen an regeln. Es bildet sich in ihnen sanSohst

der Gasparysche Streifen aus, der den Zweck hat, die Wanderung gelöster Stoffe

durch die Radialwände zu verhindern, so daß der Protoplast in der Lage ist, den Durch-

tritt zu regeln, da jetzt alle Nährstoffe durch das Lumen der Zelle hindurch mllssen. Der

Protoplast ist übrigens mit dem Casparysehen Streifen eng verbunden, so daß jetzt, im

Primlrstadium der Zjlinderendodeimis keine Lfloke in der Rindengrenze vorhüiden ist;

durch die NAhrstoffia mit Umgeben der regulierenden Arbeit der Protoplasten hindnrehtreten

können. In etwas älteren Rhizomintemodien wird dem Protoplasten, <1er b im GröBcrwerden

der Zelle nur einen immer dünner werdenden Wandbeleg bildet, die .Aufgabe zu schwer, er

lagert eine Suberinlamelle ein, die anscheinend den Durchtritt von Wasser nicht wesent

Udi erschwert, wohl aber gdOsten Salzen das Durchtreten schwierig macht, so daß der Proto-

plast den NlhrstoflPverkehr, der an diesem Teil des Rhizoms nicht mehr so stwrk is^ leichter

regulieren kann. Zuletzt kninmf es darauf an, und zwar an den älteren Internodicn, die

ihr Wachstum beendet haben, den .Austritt nach der Hiiide fa.st vOllig zu verhindern. Datier

wird die Zylinderendodermis des Rhizoms ungefähr da, wo die lebenden Blätter aufhören

und die Wurzeln beginnen, vollständig geschlossen, weil von hier an das Rhisom nichts

mehr an die Rinde abgehen will. Die spater in den Endodermissellen angelagerten TertiVr-

erdickungen haben wohl nur (Rumpf 1904 S, 3) mechanische Bedentong.
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Vergleichen wir nun dipse Vi'rlii4ltni.s8e mit denen anderer Rhizoine, wie sie in den

Typen auf ä. 7'<i dargestellt sind, so mliäscn wir zun&chst berücksichtigen, daü die Zylindcr-

kndddamiia renehieden ausgebildet sein kann. Wo die Endodemis gans fehlt oder nitr -im

Primimatand Torlianden ist (Typus bedeutet das nur eine schwache Abgrensung

der Rinde. Dieser Fall findet sich bei dicken, kurzen, eventuell stärkereiclien Rhizomen

(Aroideen. Zwiebeln), auch bei den untenrdii*ciicn Achsen der ein jahiij^cn Grilser. SekundJlr-

und Tertiäreudodcrmen (Typus 7— 12) Hnden wir dagegen bei Kliizouien, die gestreckt sind

nnd deren Zentralaylinder auch sur Leitung der Ntthittoffe auf grUiere Strecken dienen.

Während die Endodermis besmnders die Au^be hat, NAhrstoffea den Austritt ans

dem Zemr.il/ylinder in die Rinde zu erschweren und infolf^cli s- i. wie oben gesagt, die

AuubilduDf; (icr EndodermiH »luvoii abhüngt, (»b der Zcntralzylindcr auf größere Strecken

zur Leitung benutzt wird, wird die Auabildung der die Rinde nach außen abgrenzenden

Schichten durch das Medium beeiuflufit, in dem sich das Rhizom befindet Das hierbd in

Betracht kommende Periderm hat vor der Intericntis den Vonugi dafi es mit grttfierer

Leichtigkeit je nach Hedarf beliebige I)icke erreichen kann. Es hat nach der Ansiebt von

Prof. Mcycr (Ii'' AutL' ibc. dem Wasscr überhaupt den Durchtritt zu verwehren und nebenher

•eines Lultgoh.ilti.s wegen vielleielit gegen W.Hrnieverlust zu .icbülzen. Pcridermbildting

findet sich mit Vurliebe au dicken, fleischigen, kuullcuartig ausgebildeten Achsen, die im

Feuchten wachsen (z. ß. bei Aroideen, Zingiberaceen). Interkuten finden sich wiederum

häufiger bei Rhizomen, die in die Linge gestreckt sind und sich schon von vornherein

in wirksamer Weise gegen das Austreten von N;ilirstfiffen h\ d;iK umgebende Sub'ifrat

!K:liützen müssen. Vielen Rhizomen, die weder Itih rkiitis noch Periderm besitzen, gewähren

die metakuti-sicrten Basen der abgesturbeuen liliitter hinreichenden Schutz. Die stärkste

Ausbildung veHcorkter Gewebe finden wir bei sohihen Honoko^ledonen» deren Substrat lelir

groflen Feuchtigkeitsschwankungen unterii^, s. B. den im DOnensand wachsenden Garex

arenaria und Eli/muit armarius, ferner Carex panicuhita. Hier kommen zu der frdh ver-

korkenden Zylinderendodermis und der Tiiferkutis noch verkorkte LeitbUndelscheiden hinzu,

deren Aufgabe es wohl ist, den >«ührstut)verkelir durchaus auf die LeitbUndel zu beschranken

and niehts in das wenig speichernde Parenchymgewebe des Zentralaylinders und der Rinde

übertreten su lassen. Bei E^fmus arenarius geht aberdies die Rinde sehr bald verloren, so

dafi ein intensiverer Schutz der Leitnngsbahnen geboten erscheint. Natürlich werden die

Erklärungen nach dieser HViioihcse nur in erster Anniiberung zutreffend sein, da uns ja

nicht bekannt ist, an welche Medien die betretleuden Spezies im l^autc ihrer phylogene-

tischen Entwicklung angepaßt waren, und wie WMt eine Übersiedelung auf einen neuartigen

Wohnort in jüngerer Zeit stattgefunden hat
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ErUIrnng der Ffgnren.

Üei ilc>n FipurtMi >)e<lcut<-ii <lit> Mtark auagesogeiien »rliwarzon Linien <lii< SulifriiilHinellcn.

Fig. 1. CommUaria nullit. MeUkutinierte WufMlapitte, im November dem BoiIpd entnommen, k -=

IIMt«kiiti!<if>rt)> Zfllfu <U'r Wurzelhuub«-, e mrt.ikntisif'rtf FpihliMii/ill.ii, i IiitcrkutisEfllen.

Bei * die Stelle, wo sieb die i>mbryoimle latcrkuti» vum embr^uualcu Kpiblein abspaltet.

Füg. 8. Qmvallnrin majalis. Mrtiiktiti!«i(>rtr> \V'ur7.olH|>itze , EpibiMh und InterkotiMeUen atSrker ver-

gr&ltert. Bexeichaungcii wie bei Fig. 1. V'urgr. öOO.

Flg. 9. Poli/fomaimm offUskuOt. Metidmtitwrte WnrMlipitie, die in aadMlen Jahre weiter gewaebeeB ist.

R<'7;<"!rlii). wie hoi Fig. 1. Verj»T. 30.

Fig. 4. Sobralta Macrantha. Metakntisierang der Spitze einer Luftwurzel, k — Mctakutisierte Wurzel-

kaaheniellea, eaVebunaellen, rm »metakntieierte yelemzellen, i— Inlerikntiaiellea. Veripr. 195.

Fig. S. OotiraUarin rvnjnlit. Qaereclmitt finrch da« Khizi in ni di-r Aii:ttrittn.«fc11i' einer Wtirzi'l. Än =
Zjlinderendodennk der Aehee, Ew^ Endodermis der Wurzel, c '= Kutikula, em= metakntisicrte

^Iblencellen, = metalratiflierte Gpidermis, — Körle, «n —> metsliatiRlerte Pkrenehym-

zelleü, / - IiitiTkiiti-', e -- EpiMrm der Wiir/4'1. Vi'r;rr. »iO. (Etwüs Mcli<'iniiti!*iort.)

Fig. 6. ConvUlaria mq/a/u. LäiigBecluiitt dureb das Bbizom und eine Blattbasis. Iüm Z^ lindereudo-

dennie der Aehie, Endedemie de« Blattbflndele, Fh« KoritMfaicht an der BUttbeeta,

wi = metHkiitiftierte Parenebymzellen. Verpr. 40.

Fig. 7. CoHvaHaria mqjaii*. Verkorkte« Gewebe an der Auetrittaetelle der Wurzel (Querschnitt durch

dae RWin«i> Beteiehii. wie bei Flg. 5, femer a« lolere, nfeht metakntisierte Zellea Vergr. 180.

Fig. 8. CornttllaHrt majaiit. Ein Stfiek aoa Fig. 5 und 7 bei 650faiher VergröBening. Jt— Korfcsell«,

m ^ metaktttisierte Zelle, c» verheilte mittlere Laoielle, s— Suberinlamclle.

Flg. 9. IH$ graminea. Qnenebnittdweh du lUüaom in 8 um Spltsniabstaiid. Junge luterfcntifl. Tngr. 900i.

Fig. I4l Iri$ (framififft. Qaenehnitt dureb daa Bhliom In 4 cm Bpitienabatand. Ausgelnldete Interimtia.

Vergr. 200.

Fig. II. Pmrin ^uadriflvUm. Interkatis des Rhiznms im TangentiaUchnitt Vergr. 150^

^"ifj. 12. ConvaUaria majali». Fl&cbenauKicbt der Kpidcrmis. Vergr, 80,

Fig. 18. ConvaUaria majali» Die in Fig. 12 mit • bezeichneten OelriUle mit SOOfather Vergrftilerung-

Flg. 14. J^rjn quailnfoUn Zelle der Zylinderendodermis, um die Plasmaverbindnngen zu zeigen. Vergr. 980.

Fig. 15b Cmex oTfnarin. Quernchnitt durch den Zentralzylinder. 0^ Zylinderendodermis, £*aBLeitb(llldel>

interkiitis, n'»ch nicht geschlonoen. Vorgr. 150.

fxf^. iQ. Diotwrea BaUUcu. Stärkescheide. 6'jU-> Sklereuchymzyliuder, ii{— Rinde. Htftrke mit Jod gefärbt.

Fig. 17. SmSha. Stirkeeebeide. 8tlifce mit Jod gaOrbt

Veraeicliiiis der Pflansennamen.

Acorus Calamu» t\2. 67.

60. 70. 74
— trramintMi» 70.

Aecbmea falgen» 71.

A|eapaiitbiMiunbeUataa71.

AiTJn«- jitncricniiii R(i,

Agropyron repcn« 70.

Atetria fragmm 76.

Ali;<ma Plantage 67. 68.

70. 74.

AlKum mgnloeom 71.

- c«nadeni«e 71.

- Cepa 62.

- fallaz 62. 66. 71. 74.

~ SchSnopraainn 68. 66.

74.

Alucasia odorata tiä. 71.

TS. 78.

AIoP chinenHis 70.

- - tortuuaa 70.

— mnbellata TO.

- vittata 70.

Alpinia uulaus 67. 6i). 71.

78.

— "ffii'inaniiH 71. 78.

Alstroomeria Ligtu 70.

Amaryin« eandM« 67. 71.

Anneniarrhena aaphode-

loidea 71.

AnthericuiB LUiago 66. 70.

76.

Anthericum ramosum 62.

63. 66.

Anthnly7.i aothiopica 70.

Authuriuui acaule 70.

Ariaaema triithyllnm 70.

ArniMi'cii 70

Arum italicum t>6. TA. 74.

— nacalatmn 68. 66. 78.

Arnndinaria japoniea 75.

Arundo Donax 62.

Aaparagiia offieimilie 66.

6«. 70. 74.

— plumosua 62.

Asphodeline libamiea68.

Oa 69. 70.

Aaphodelua ßstulosus 70.

AspbodeluH luteus 70.

Aapidietra elatlor 68. 67.

68. ß9. 70. 74.

Aatclia üanksü 62.

Astragala» 78.

.\\ (Mi« 73.

— »ativa 62.

Bambnsa graeilia 71.

— mitin 71.

Barbaceuia 70.

Bmmelia btanllis 78.

BrnmiiH inermif 7.'i.

Bulbine annua 70.

— frutlceaa 70.

Cabidiinn bnllio-Hnui 71.

Calla paluatria 71. 73.
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CnlfwliortuH vcnuHtUH 71.

Canna indiiH 71.

CSanguta liiiKuata 73.

OiMX amiaria 06. 69. TO.

72. 74. 79.

— hirtri 70.

— leporina 66. 69. 70.78.74.

— maziiBA 73.

— panicnlata66.72.74.79.
— vnlpina66.69.70.73.74.

Carludorica 70.

Chlorophytum elatuiu 70.

Goelogyne fimbriate 76.

Colocauta antiquomni 60.

73.

Commelinii 70.

Couvallaria migalis &4.

6S. 6a 64. 68. 6». 70.

72. 74. 76. 78.

Ctordyliue auBtrali» 71.

Crinum americiiiiiiin 71.

Crocu» veroiu 62. 73.

Onntnna lonfpi 66.71.73.
— Zedoaria 67. 71. 78.

Cyclauthu« 70.

CymoiliK'oa aequorra 70.

C^nodoD Dac^lon 70.

PTpmms altendfilniR 6S.

70.

Dasyliriuu acrustichou 62.

Dendrobinm chiysanthom
76.

— spflciofliun 62.

Diehorinndnt thynMon
76.

— uiidulata 76.

DieffenlNwhia picte 67.

71. 78.

Dioacorea BatatM 67. 71.

75. 77.

Draeaen« Draeo 71.

— rabra 71.

— VeitchÜ 71.

Dracontium intennedimn
71.

— Taitarinowii 71.

— 8pt'ci(i»iim 71.

DrarnmuluH 76.

— vulu'aria 67. 71.

Dulichiura 70.

EHettarfa Cardamomam
rn. R9. 71. 78.

Eloilca caiiadensis (17. 68.

69. 70. 78. 77.

Elyma« arenarius 67. 69.

72. 74. 79.

KpiilciKlrnii iioctunn'iiTii 62-

Epipactis lutifuiia 6d. 71.

— paloatris 67. 69. 71. 74.

Elia »Moa 68.

EiTthroiiiiiiD americanum
71.

FcBtuca 78.

Friti Ilaria impcrialis 73.

— Mfk'Hgri» 62. 67. 71. 73.

Funkia ovata 70.

— SieboMtiana 62.67.68.

70. 74.

OalanthuB nivalis 62.

Galtnnia candieatis 71.

Uagtoria 70.

Gladiohis coimnmii!« 70.

^niimilav t'ii,'<if. 07.71.7.'}.

Hedycbium corouariuin?!

Hrlcooharifl palmtris 66.

68. 69. 70. 73. 74.

Hi'lifonia «pft-iosa 71.

HcmonKHlliB ful\ a 62. 67.

»•8. 69. 70. 74. 75.

— (rramhiea TQl

H(>malonr>nca nibeaoen»
67. 73.

Hordeum 73.

— vulgare 62. 71. 75.

Hyacintbna 71.

Hydrocharis DOTBUa nmac
70. 74.

Iris amoena 70.

— apbylla 67. 71.

— florentina 67. 71.

— j^cniiHiiicn 67. 71. 76.

— gramiiKMi 6.:>. 66. 70. 74.

— lutesfcus 67. 71.

— Mllida 67. 70. 71. 76.

— Psend-Aconis 66. 70.74.

pnmila 67. 71.

— sibirica 66. 68. 70. 74.

~ vaiiagata 70. 71.

Juncaceen 78.

JuncuB difftiBUB 62. 68. 70.

78. 74.

— effoflOB 70. 73. 74.

— glaneoa 7a 7a 74.

— maritimus 70.

Knipliofia brevifulia 70.

— TvBoni 70.

Lemua 63.

I<0iioojtiiB Tonmin 62.

Lloydin sprntina 70 72.

Liliiim canadenae 71.

Liiziila eampestria 66. 70.

72.

— ailvatica 70. 72. 78.

Medeola R«paragoidfla 69.

70. 74. 77.

Majaiitkcmiim bifulium 70.

Maiica Nortbiaoa 70.

MoBstera delidoaa 70.

Musa paradi-tirtca 71.

Muscari coniostim 75. 77.

— racemosum 62. 67.71.73.

MyriophyUnm 68.

NaiilieditBi oaaifragum

70. 78.

Nidularium purpureum 73.

Ophiopopin japonicu« 67.

70. 71. 74.

Oriiithogaluai nutaus 67.

71. 7a 77.

pyrenaimini T.""»

Pandaiius hetcrophyllus

68.

— odoratiMÜnaa 70.

— utilin 63.

PapvruK aiitiquoniin 67.

70. 74.

Paria qva^CsUa 65. 66.

68. 69. 71. 74. 76.

Pfltandra virfrinica 67.73.

Phajua 71.

Phaaeolus vulgaris 78>.

Pbilod«iidron haatatnin 67.

71. 73.

— Rudgeanum 67. 71. 73.

Pbragmitea eoauDODia 68.

78.

Poa 70.

alpina 70.

- utiiiua 62.

Poivgonatutn 54.

— iaüfoUum62.67.71.7S
78.

— intiUiflorum 68. 67. 71.

7:1 76.

— iiflit-inale 68. 67. 71.

7a 76.

Pontederia azarea 68. 67.

71. 73.

— montex idcnsia 76.

Piitaiii(>{j;etoii criüpua 70.78

— dedpiena 67. 6a 69. 70.

77.

KichiirdiM iifricaiia 71.

UuacuB aculeatuB 67. 70.

71. 74. 7a
Sap'ttaria sapittifniia 70.

Sausevii-ria canu-a 67. 71.

74.

Sarcanthus rostratus 67.

71. 7a
Süurumatuin guttatum 67.

73.

Scilla ffstalis 67. 71. 73.

— byadntboides 71,

SdndapRns nraltSjugna 70.

— piftiiH m. 70. 74.76. 77.

Scirpus Hnu'ricanu« 70.

— fluviatilia 70.

— paluatria 70.

— robnatuB 70.

Seeale ecreale 75.

,Sii«yriuehiuni ptriatum 71.

Sniilacina .stellatii 62. 65.

6a 70. 71. 74. 75. 77.

Smilax 62. 76. 77.

— Obina 7L 74.

Sobnilin mniTiiiitha *'i2.

Spargaiiiuui raiu>>^uni 6ti

76l74.
Sptronnna fragcana 71.

Stipa 78.

Stratiotes 71. 78.

Strelitzia au^juata 71.

Strcptopu.s bislortas 88.

70. 71. 74.

— roMUt 71. Ta
Svapfoiiiuro anritaiD 67.

71. 7a 7a
Symplocaipas iMtidas 70.

Tainu9 eominuiiis 15. 77.

Tofieldia calcvculata 67.

7a 71. 74.

'

— panicnlaU 71. 72.

Triule!«eantia crasBuln 76.

.-latii 75. 77.

— fugax 71. 75. 77.

— viridia 6& 71.

— riiginica 68. 67. 60. 70.
72. 7a 7a

IVicyrtiB hirta 67.

Triglodkin maritimum 70.

TriUiain ««siiile 67. 71. 7&
Triticum vulparr- 62.

ropens 66. 70. 7a 74.
Tulipa Geaaeriana 62. 87.

71. 7a
Typba anfiniBt!<blM68. 70.

74.

Uvularia grandiflora 67.

70. 71. 74- 7a
— flava 71. 72.

Yanilla planlfölia 71. 72.
74. 75. 7a 77.

Veratrum alblun 68. 70.
71. 74.

— mgnun 68. 7a 71. 74.

Xaatboaoma violaeeani
76.

Yucca 73.

— angustifniia 71.

— baccata 71.

— filameotosa 71.

— flaedda 66. 71.

~ glocioM 6a 71.

— longifidia 68.

Zanthedflsehia aeüii«|pic«

71.

— albomaculata 71.

Zea Maya 71. 7a 7«.

Zingiberaeeen 79.

Ziugiber offidnale 67. 71.
7a

Zostera marma 7a
— nana 70.

ZygadenuB glaberrimua
6a 71.
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Zur

Entwicklungsgeschichte von Thelebolus stercoreus Tode.

Von

ÖBSiAT Bamloir.

Hienu Tafel IV.

HlstorliehM. Madiden Tode (d4) im Jahre 1790 TkeldHtUu sterearaa suerst be-

schrieben hatte, ist dieser Pilz lange Zeit hindurch nicht zum Gegenstände irgendwelciier

Untersuchungen gemacht worden. Erst 188() veröffentlichte Zukal (;{7) eine zienilicli tin-

gehende Abbaadluug tiber Thelebolus, auf die im V'erlauf dieser Arbeit noch näher cin-

nigehea iet. ZnkaU reiches Material gestatteie OuBf die Entwicklung junger Frachtanlagen

hb anm aaugebUdelen Fraehtk5rp«r aa verfolgen und inabesondere die JB^aknlation der

t^MMnenmasae genau zu studieren. Es gelang ihm aber nicht, die Sporen zum Keimen zu

bringen und die P^ntwicklung dos Mytels sowie die erste Anlage der FruchtkOi|u'r zu be-

obachten. Heimerl (17) hat in seiner Abhandlung über „Nioderösterreichiache Ascobuleen"

Repriaentanten der Gattung Thelebohu beschrieben. Seine Schrift bt mir leider nicht

avginglieh gewesen. Brefeld (4) filUte die noch bestehende Lücke ans, indem er die

Sporen sum Keimen brachte, die Entwicklung de« Mycel« und die Ankgu der Frucht be-

obachtete und somit imstande war, den Anderen Entwicklungsgang des Theldtokn aiercoreus

SU ichlieBcn.

Auf Grund dieser entwicklungsgescbichtlichen Untersuchungen fügte Brefeld den

Pik der von ihm neu anfgestellten Grapfie der Hmmatei ein. Er bildet nach Brefeld den

Übergang von den Mucorineen zu den Carpoasei der Ascomyceten. Eine kritische ErOrtentng

diswr Ansicht bleiljt dem letzten Teil dieser Abhandlung; Vfirljclialtcu.

Wenn es Brefeld geliint,', (U-n geschlossenen Kutwickluiigsgang von Thclebolwi

Stercoreus fesUusteUen, so handoll es bich dabei allerdings nur um die äußere Morphologie.

Die Frage nach der Zahl und Beschaffenheit und dem Verhalten der Kerne im vegetativen

wie im fruktifiaierenden TeU des PihMs sowie nach der Bildung der Sporen bleibt offen.

Auch war eine genauere Darstellung der Entstehung des Fruchtkörpers wünschenswert —
Brefeld hat die Bildung der „HyphenverknMuelungen" nicht uusfubrlich genug boschrieben —

,

vm aber die ayatematische Stellung des Thelebolus stercoreus endgültig eutacheiden su

bBBMO.

Diese Fmgen liefien sich aber nur mit Hilfe der modernen Mikrotomtechnik lOaen.

Daß eine so interessante Form wie TheleholuH stercoreus bisher nicht in dieser Hinsicht einem

genaueren Studium unterzogen worden ist, hat seinen Grund zweifellos in den technischen

Schwierigkeiten, die durch die geringe Größe des Objekts bedingt werden.

Diese Kleinheit der Fruchtkörper hat auch Hassee und Salmon (24) von einer

Ühsran Ünteraachnng des TMAobu äaretrmt, den sie unter den von ihnen angeführten

tilwliifci Mmmt, IMB. Halt V. 13
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Mist bt-wohiienden Tili'.tMi hf.sprcchun, abgehalten. Ohne Kultur in einem durchsichtigen, zum

JSehneiden iu Paraftin geeigneten Nähmibstrit miSlingen alle Versuche, ttber cytologische

Fragen AnfBchlufi sa erlftDgen ond die ersten fintwicklangsstadien der FruchtkOrper su

beobachten.

C. il. Popta i-^) liat in ihren Untersuchungen Uber die K"nic und die .Sj)oieiibiMiin;,'

der Himiasci auch T/uttbolus stercorms erwähnt. Sie beschrankt »ich aber auf die Angabe

von ZukaU Ausführungen.

Material und Methoden. ThdeMm siareorais wschst nickt selten in Gkmeinschsft

von Shuparobius- und Asrobohts-Artcu auf ziemlich frischer Losung von Hirschen , Kelioii,

Hasen und Kaninchen. Man rindet ihn fast in jeder Jalireszeit. Seine gelblich<-n Fruelit-

kOrper »teilen oft lienlenw. Isc zusammen und sind zur Zeit di r lieife an dem deutlich

heraustretenden glänzenden, weißlichen Ascus sehr leicht zu erkennen. Es macht daher

keine Schwierigkeit, auf feaeht gehalteinem Mist das nOtige Material zn beschaffen.

Die bei der Ejakulation auf dne relativ bedeutende KntfernunK geschleuderte Sporen-

uiaäse läßt sich unschwer auffangen und zur weiteren Kultur des l'ilzes ausimpfen. Di*'

Aussaat geschah auf ^5terilon Mist oder auf Mistagar (Mistdekokt + 1,S— J'^ n Agar bei 2 ^

Atmosphären Uberdruck im Dampftopf sterilisiert). In reinem Mistdekokt konnte ich keine

Keimung beobachten. Gelatine ist sum ESnbetten in Paraffin und cum Sohneiden mit dem

Mikrotom ungeeignet, während der Agar keine bezüglichen Schwierigkeiten macht Die

Mistkulturen wurden zu späteren Aussaaten in der Weise benutzt, daß ein mit reifen

Fruehtkörpern besetztes StUekchen der Mistkultur auf den Deckel der mit Agar ausgegossenen

umgekehrten Petri- «Schale gelegt wurde. Die »Sporen werden gegen den Boden der Schale

geschlendert, und man eriiftlt auf diese Weise sehr bequem reine Kulturen.

Fixiert wurde mit Flemmings schwacher und starker Lösung, mit Merkels Platio-

chlorid-Chromsäure, mit Koisers L'
" jigem Sublimat Eisessig und mit Hermanns Gemisch.

Von diesen Fixierung.sfllissigkeiteu haben sieh die-sehwaebe Flenimingsehe und bfsonders llirdas

Chromatingerust des Kernes die Merkelsehe am besten bewährt. Die GeinisLlic mit Osmium-

säure schwärzten das Mycel und die Fruchtkörper stark. Die betreffenden Agarstücke

wurden mit Wasserstoffsuperoxyd gebleicht Die Herstellung der genannten Fixierung»*

flUssigkeiten geschah nach Meier •Lee. Die besten Prilparate erhielt ich, wenn ich die

Fi.Yierungsflusaigkeiten — aufier Sublimat- Eisessig (ca. 15—20 Minuten) — 2—3 Minuteo

wirken ließ.

Die so fixierten AgarstUcke wurden , wenn es sich um die Untersuchung der Initial-

oigane handelte, mit dem Rasiermesser in möglichst dttnne PUtten geschnitten, lllr die

ttbrigen l'ntersuihungen durch Chloroform in PnrafHn tibergefUhrt und mit dem Miktotom

geschnitten. Für Kernuntersuehungen wurden Schnitte von 1—2 [i oder von 5 res|).

10 (X liergestellt ; für das Studium junger Fruehtkörper war eine Sehnittdieke von ir> resp.

20 u am geeignetsten. Gefärbt wurde nach Flcmming mit Safranin-Gentianuviolett-Urange G,

hauptsächlich aber mit Heidenhdns Eisenhämato^lin. Dieses letatere einfache und bequem«

Verfahren gab sowohl bei der Fixierung mit Sublimat- Eisessig wie auch mit Flemmings

und Merkels Gemischen sehr gute Bilder, deren Effekt durch eine NachfHrbung des Plasmas

mit Orange G oder vorzüglich mit Lichtgrüii (1 in lon Alkohol) erhöht wurde. Die

Mikrotomselmitte wurden in Kanadabalsam , die dickeren Agarscheiben , weil sie in %yio\

leicht schrumpften, in Glyaertn aufbewahrt

Anbere MorpliolO(gAe. Über die Keimung der Sporen ist Wesentliches nicht so

sagen. Es keimten nicht alle Sporen aus. Nach 2—3 Tagen zeigte sich ein ziemlieh zartes

Mycel, dessen Wachstum verhältnismäßig langsam vor sich ging. Mach etwa 8—14 Tagen
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erselii»'nen die er.«»ten Frucliüiiilagon ; bis zur Reife der rtltcsten Fruchtkörjicr vcrgin;jjcn

:\— l VVochcMi. Das Wiich»tuin des Mycel» wird zweifellos durch <las Liclit in ungünstigem

Sinne beeinflußt. Alle dunkel gehaltenen Kulturen zeigten ein weit ausgebreitetes Myeel,

wenn nich* durt-h andern Umstünde, wie zu geringe Dicke der Agarplatten oder Ver-

unreinigung durch liefen oder Bakterien, die gleichmäßige Ausbreitung gehemmt wurde. In

solchem Fall, wie auch im Tageslicht, blieben die Mycelien klein, und die Hyphen bildeten

ein äußerst dichtes Geflecht, auf dem die in geringer Zahl vorhandenen Fruchtkörper un-

rcgclmUßig verteilt waren. Unigekehrt scheint die liildung der Fruchtkörpcr durch das

Licht begünstigt zu werden. Eine Kultur, die etwa 20 Tage im Dunkeln stand, zeigte, al»

sie dem Tageslicht ausgesetzt wurde, ein fast kreisförmig ausgebreitete« Mycel von ca. 8 cm
Diirchme-'^ser , auf dem noch keine Fruchtkfirper waren. Nach wenigen Tagen war es mit

Hunderten von Fruchtkörpern bedeckt.

Nachstehende Texttigur Nr. I zeigt in

natürlicher Größe eine Kultur vom De-

zember die am 2.'», Januar 11>ol

Kic 1. Kultur v.in /"*.W.«/nv tliyoinn. in «hier Petrii.i-Jialu Kig. 2. Teil einer Kultur von Ththlr.luf tt,r/\.rtni,

»uf AgM l>ie Kruclitköriier sind in kunzentrischen Kr»U«n l'le Kruvlilkrirper F war<)eii an r|i>n Myi'licn oritter Or<l-

ngeonlnet. NatUrlicb» Ornra». nimg gi'bililcl . ilio aii-lnii-ii llv|.)ion Hiri<l nirht ^c-

uichnet wurden. S = 8porvnniM<ie. Slnrk wr^räfiivrt.

fixiert wurde. Auf dem kreisrunden Mycel sind die Fruchtkörper in konzentrischen Kreisen

angelegt. Im Zentrum sind die nlteaten über die ganze Kreisfläche fast gleichmäßig verteilt ; dann

folgt ein King dichtgedrängter Fruchtkörper, darauf wieder eine breitere Zone ähnlich wie

im Zentrum, und des weiteren wech.selt ein Ring von Fruchtkörpern mit mehr oder weniger

breiten sterilen Zonen ab. Die Kultur hatte zuerst zwei bis drei Wochen dunkel gestanden, wo-

darch das vegetative Mycel sich stark entwickelte. Die Anordnung der Fruchtkörper erinnert

ebhaft an die sogenannten „Hexenringe" und hängt wohl mit den Ernährungsbedingungen

maramen. Untersuchungen über diese Frage habe ich nicht vorgenommen. Die Frucht-

körper werden, wie Tcxtflgur 2 darstellt, zuerst vorzugsweise an den Hyphen erster Ordnung

angelegt, so daß man an einer solchen Hyphe verscliiedene Stadien beobachten kann.

Die Entnickliiug der Fruchtkörper beginnt in der Weise, wie es Brefeld (-1)

angedeutet hat: es entstehen Hyphenvcrknäuelungcn, die allmählich zum Fruchtkörper aus-

I
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wacliscn. Jedocli siiul dieae VorknäueluDgen keineswegs so undifferenziert, wie es nacV

Brefelds Zeichnungen erscheint. Die ersten Anlagen, Ascugone, sind mehr oder weniger

regelmnSig gc^wundcne „Schnuiben* , deren DorchmeMer «nfuigi dem der Traghyphe

mindestens gleich ist, sehr b«ld aber in den mittleren Zellen ihn nieht vnerhehlich Obertrift.

Diese „Schrauben" wachsen von der Traghyphe bald nach oben, bald nach unten; dm
letztere solu'int n;ioli meinen Beobachtungen häufiger zu sein und erschwert die UnterBuchung

nic'iit unwesentlich. (Querwände sind anfangs nicht vorhanden; sie treten erst auf, wenn

das Ascogon an QröBe bedeutend zugenommen bat und die BuUhypben anfangen, es in

umsehKe6en. Die ersten Httllhyphen, deren Darchmeeser geringer ist als der des Aseegoni,

entspringen in der Nähe des letzteren in der Mehrzahl aos dw Traghyphe; jedoch sind auch

sehr liuld in der Nilhe liegende Hy|ihi'ii durch Entsendung von Nebenzweitjen an der Bildung

der Mülle beteiligt. IläuHg wcrdtn junge Nebenzweige von ihrer ursprünglichen Wachstunis-

richtung um volle 90'' zum Ascugon bin abgelenkt. Das Wachstum der ersten IluUbypben

scheint yerhlltniamlfiig schnell Tor sieh an gehen; denn man beobachtet in den Knltnren

immer nur eine geringe Zahl von freien resp. fast freien Schrauben.

Während sich die Hülle immer dichter .schließt, nimmt das Ascogon im mittleren Teil

an Dicke zu, und es bilden sich (Querwände, deren Zahl sich wegen der darüberliegenden

Uullhyplien nicht genau feststellen \&üt. Dies Ascogon ist aber in den ersten Stadien der

Umhüllung bei gUnstiger Lage (nach oben gewachsen) noch an Terfolgen, weil es sieb

wegen seiner Dicke sowohl wie auch wegen seines dichten, starker lichtbrechenden Inhalts aus

den HuUhyphen heraus abhebt. In diesem Stadium der Entwicklung liegt die Schraube im

Innern des HyphenknUuels. Von den Hyphcn, die «ich an sie schmiegen, ist keine besonders

differenziert; an keinem der vielen beobachteten Objekte habe ich eine besonders auffällige

Berührung oder gar eine Kommunikation awischen dem Ascogon und einer anderen Hyphe fest'

stellen können, obwohl ich auf diese Untersuchung natnrgeöiüfi besondere Soi^glUt verwandt

habe. Auch an Schnitten hatten dahingehende Untersuchungen negative Resultate. Es ist

also hier die Annahme eines Sexualaktes, etwa dem bei Sphnerotheca, Eryftihe oder Pyronenut

von Harper (13. 14. 10), bei Monascus von Barker (2), bei Dipoilmcus von Lager-

heim (23) undletiduB tob Clausfen (G) bei Bontftera beobaehMmi Vorgange entaprechond,

nicht berechtigt

Im weiteren Verlauf der Entwicklung vergrößert sich die Zahl der HQllhyphen. Im

Ascogon schwillt eine Zelle besontlers stark an, und auch die beiden neben ihr liegenden Zellen

— im folgenden „Nebcnzellen" genunnt — nehmen noch an Größe bedeutend zu. Die am

meisten anwachsende Zelle ist der junge Ascus. Er ist bald kugelig und wegen seines dichten

Inhalts durch die schon aus mehreren Zdlschichten bestehende Hülle dentlich an erkennen.

Zukals Fig. «» und 11 und Brefelds Fig. <>, 7, 8 stellen dieses Stadium dar. Bei

fren.nuercr Beoltachtung erkennt man aber auch ohne große Schwierigkeit die Nebenzelien

und bei gUnütig liegenden Objekten auch noch andere Ascogonaelien. Es ergeben sich so

die in den Fig. 9—11 dargestellten Bilder.

Nicht gerade selten findet man bei ^tdeMm BkrcamM FmchtkDrper mit swei

Schlituchen in einer Hülle. Brefeld — Fig. 7, 8, 10 — ericlArt diese Erscheinung richtig

als eine stromati.iclie Verwachsung benachbarter Iltillen von verschiedenen Fruchtkörpem.

Diese stroniutische Verwachsung tritt, wie gesagt, nicht selten auf. Fig. 10 zeigt einen

Schnitt durch drei Fruchtanlagen, deren UuUen dicht verwachsen sind. Die drei Schrauben

sind ToUständig vooeinander getrennt ; bei weitererEntwicklung würden die mloh^genSehliache

die awischen ihnen liegenden Hüllbyphen snsammendringen and so didit aneinanderliegeiiy als

ob sie ans demselben Ascognn entstanden wiren. So entstehen also die F!rachtkÜi|Mr mit
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zwei und mehr Schliluchen, von donon Fig, 34 einen darstellt. (In dieser Figur ist die

Hülle nur schematiscb angedeutet.) E» ist also kein Zweifel daran, daß jeder Aacus von

HtMchm tktoonm am einem betonderen Aicogon hervorgeht, und «war wuchst eine ^le
danelben, wie bei S^fSump&eat, direkt mm Aecna «o«.

Brefeld gibt von Thelebolus siereoraa die nachstehende Zeichnung eines Längs
Schnittes, in der der Ascus (Brefeld nennt ihn das „Sporangium") auf einer Tragzelle sitzt

die der Autor als den stark verkürzten iSporangientrilger der Mucorineen, als eine „verkümmerte

Stidanlafe* anf&Ot. Salmon und Hasaee (24) beobachteten, daÖ die unter dem Äaena

Hegende Zelle Teil einea mehnelligen Oebildea aei, daa dem Aaeogon yieler Aakomjeeten Ihnle;

sie konnten aber Uber dieses Gebilde keine nlheren Angaben machen, weil ihre Versuche, die

Fmcbtköper aum Selmeiden in Paraffin zu orientieren, an der Kleinheit des Objektes

scbeiterteo« Ihre Angaben entsprechen den Tatsachen. Im noch nicht ganz reifen Frucbt-

kCrper amd unter dem Ascus mehrere Zellen au erkennen, die ndi durch ihre GrOie und
ihren Plaamareichtom von den Zellen dea Hsllgeflechtea deutlich unteraohmden. £a sind

die Zdlen dea achraubigen Ascogons, die durch den Ascus, der sich atark nach oben und
nach den Seiten wölbt, naeh unten gedringt weiden. Eine

gStielzelle" ist also nicht vorhanden.

Die Air daa Anwachsen und die oUatlndige Ent-

wieklnng dea michtigen Aacu«. notwendigen Stoflfo werden
dies^ durch die Nebenzellen, die auch, solange die Ent-

wicklung noch nicht abf^oschlossen ist, stets reitli an Inhalt

«ind, zugeführt. Es besteht zwischen ihnen und dem Ascus

Je eine tüpfelartige Verbindung. Die Figuren 35 und 37

aagei diese Tapfel in deutlicher Weise. Dadurch ist auch

wähl in Brefelds Lfingsschnittzeichnung die Teilung der

Ascuswand über der .Stielzelle erklilrlich. Aus naheliegenden

Gründen sind diese Tüpfel nur deutlich sichtbar, wenn die

Ascosmembran schon eine ansehuliche Dicke erreicht hat.

Ebsoao iat klar, dafi ein Bild, wie ea Fig. 87 darsteUt, nur w« rt«»«« i.i«h b««* ».atM-
.sdtn an finden ist, während man einen Tüpfel häufiger auf wrro&trt.

LflnpÄsohnitten zu sehen bekommt. Diese Verbindung hat

DStürlicli s( hnn zwischen den Zellen des Ascogon-j hrstanden. ist aber in der vt i li.'lltnismJißig

d&Qoen ilcmbran nicht beobachtet wurden. An der Ernährung des Ascus äind zweifellos

Mdi die Hflllhjphen beteiligt. Beaondere von der Basis des Fruchtkörpers radiär ins Sub*
tat wachsende Hyphen, wie ich sie an Aseobohu beobachtet habe, oder wie s. B.

Clausfen f»!) sie für Boudiera beschreibt, findet man an Thclrholus atercornis nicht.

l'.vtologisches. Nach dem heutigen Stande der Mycnln^'io ist für die Feststellung

da VerwandtschafUiverhältnisses der Formen nicht bloß die äußere Morpholitgie maßgebend,

wndem es spielt dabei das cytologisohe Moment eine ebenso wichtige Rolle. Die bedeutungs-

voOsQ Untersuchungen der letzten Jahre haben gerade die Cytologie in den Vordergrund
gestellt, und so ist mit Hilfe der modernen Methoden der Mikrotomsclinitte und Kernßlrbungen
Jie Phylogenie der Aseorayceten auf eine ganz andere Rasis gestellt worden , als ihr durch

die einseitige Berücksichtigung der äußeren Morphologie zugewiesen worden war. FUr Thele-

Mw ikntma, wie fltr alle Smkmit ist die Untersuchung aber diese Frage Ton besonderem

btsnsse. IMese Untersuchung hat sich ala fluflerat langwierig herausgestellt Die Schwierig-

keiten lagen in der Kleinheit der Kerne sowie in der sehr früh auftretenden Umwauhsung
dss Aaoogona. In den TOgetativen Uyphen und in den Initialorganen sowohl wie im viel-

Fif. a LSngiMhnitt nOt-
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kiMnigfii AscuH sind die Kerne so klein, duß die richtige DiUcrcnzicrung beim Farben bei

oinem Objektiv niit genügendem ObjcklabBtende (hier Zeifl' Apoclirom. 16,0) trotx sUrken

OkuUn (Kompen8.-Okttl«r 18) eigendicb nur dem Zufall flberkMen bleibt. Und wenn ent

die scbraubigen Ascogone von Hollhyplien um wachsen sind, so ist es nur möglich, an

^nin^tipfTi Schnitten die woitoro Knt\vickliin<;: zu benbachten. Wieviel Schnitle durchmustert

werden müssen, che einer etwad Neues bringt, das kann jeder beurteilen, der die Lang-

wierigkeit iihnlichcr entwicklungsgcschichtlicher Arbeiten kennt. Äußerst selten findet mm
junge Fruchtkörper, bei denen die Bildung der Halle nicht so gleiebmafiig erfolgt ist, di^

das ganze Aseogon von ihr umschloiaen wird. Fig. und 21 zeigen solche günstigen

Priiparate. Hier sind gerade die wesentlichen Zellen des Ascojjrons, die Aseuszellen , noch

ganz resj». fast ganz von der II (die, die in den Zeichnungen nur schcmatii^eh angedeutet

worden ist, frei geblieben. Beide Präparate sind in tuto gefärbt.

Canna M. L. Popta (28) bat 1899 Unteriuchungen Uber die Sporenbildang der

Hemiaaci veröffentlieht. Danach besteht „ein wesentlicher Unterschied zwischen den Sporangien

von Ascoidea, wie auch von Prntowrjrrs mit dem von Tli'J'hotun darin, daß die ersteren ilir<'

Kntwicklung mit nielireren Kernen anfangen, der letztere seine Kntwicklung mit eintiii

Kerne anfängt". Fräulein Popta hat an Theleholus keine eigenen Untersuchungen aus-

geführt, sondern atfltst sich dabei auf die Angaben Zukals (:i5), der im jungen Ascus einen

Kern beobachtete, in Xltercn Stadien mehr Kerne fand und zu der Ansicht kam, daß im Ascus

von Thrlrholufi atrrcorctis eine sukzessive K<'rnteilung stattfinde. Nach meiner Krfahrnn«; ist es

durehaus nicht leicht, am lcben<len, unf^et'ärbten Objekt, wie es Zukal benutzt liat, Kerne

im Ascus zu beobachten. Es ist Uberhaupt nur so lange möglich, als die Hülle noch dünn

genug ist, nm mit stArkeren Systemen hindurchsukommen. Daher habe ich*auoh nur in

wenigen Fällen im lebenden jungen Ascns einen stark Uchtbrecfaenden Klirper gesdien, den

man als Kern ansprechen könnte - Fig. Stadien mit mehreren solchen Körpern habe

ich an ungefttrbten Objekten nicht gefunden. Doch haben meine Untersuchungen die An-

nahme Zukals beatätigt: in einem gewissen Kntwicklungsstadium, wie es die Fig. 20—24

darstellen, enthalt der Ascns einen TerhBltniamlßig großen Kern. Es ist die Herkunft und

weitere Entwicklung dieses Ascuskemes Im folgenden nSher tu erOrtem.

Jede Zelle des vegativcn Mycels hat, wie Fig. 33 darstellt, einen kugeligen Kern, der,

wie gtinstig gefärbte Objekte zeigen, als eine hellere Blase mit stark gefärbtem, exzentrisch

gelegenem Nukleohis erscheint, Einzelheiten Uber die »Struktur dieser vegativcn Zellkerne,

deren Durchmesser etwas größer als der halbe Uyphendurchmesser ist, sind natürlich nicht

zu erkennen. Auch kann ich Uber ihre Teilung nichts aussagen.

Die ersten Fruchtnidagen haben ebenfiüls einen Kern, der sieh von den vegetativen

Kernen nicht unterscheidet. In älteren, aber noch <|uerwan(ll(>.scii Ascogonen findet man

zwei, in weiter entwickelten vi< r und schließlich acht Kerne. Dieser l< t/.tm' Fall ist selten

gut zu beobachten, da diese achtkernigen Ascogone gewöhnlich schon umhüllt sind, bciin

Schneiden aber auch fast immer die Schraube serschnitten wird, so dafi das Bild erst ans

mehreren Schnitten konduniert werden mUßte. Fig. 1(> seigt ein noch freies Ascogon mit

acht Kernen. Zwar habe ich keine Kernteilung in deq Ascogonen beobachten kOnnen ; aber

die angegebenen Zahlen 1, 2, 4, S lassen die Ann.ahme als wohlbegrUndct erscheinen, daß

aus dem zuerst im Ascogon vurltandencn einen Kern durch sukzessive Zweiteilung acht

Kerne entstehen. Mit dem Diekerwerden des Ascogon« nehmen andi die Kerne in ihm an

GrOfle stt, so daß auf Schnitten sowohl wie in den in toto gefilrbten Anlagen die Ascogon-

kerne, besonders die dunkleren Nukleolen, vor den Kernen dar Hlillzfllcn deutlich h. rvor-

trctcn. Die größeren Nukleolen entfärben sich langsamer und sind noch deutlich bichtbsr,
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wenn den Kernen der Httllhyphen schon alle Farhe entsogen worden ist Durch diesen

Umstand ist es eben mttglicb, da« Aticogon auch in ftltcren, umhüllten Stadien zu verfolgen.

Die Kerne der kleiner Itlcihcnden Anfangs- und Endzollen des Ascogon» mu\ nicht wesent-

lich größer als die vegativen Kerne; daher sind diese Zellen weist nicht mehr genau feat-

auleUen. (Vergl. Fig. 23!)

Naeh der dritten Teilung tritt die Bildung von Querwänden im Ascogon mn, und

swar so, daß schließlich in einerZelle zwei Kerne sind, wälm ml in jeder anderen nur

einer vorhanden ist Die Zelle mit zwei Kernen zfichnet sich durch besondere (iröße aus;

»ic iät es, die bald kugelig anwachst und sich zu dem mächtigen Ascus entwickelt. Der
Atens von ^MMitv tUrcorm» enthält also auch, wie es bisher bei allen näher untersuchten

Aacomjceten festgestellt worden ist, im Anfiuig seiner Entwicklung swei Kerne. (Fig. 17. 18. 19.)

IMr llpfkiiiift dieser zwei Kerne von dem ersten Kern der Aseogonanluge steht fest. In

Melcliciii (Jrade .sie miteinander verwandt sind, ist unentschieden; wahrHcheinlich sind es

Vettern zweiten Gra<lc.-<. Die weitere Entwicklung ist nun eljenfalls analog dem bisher be«

ksonten Entwicklungfsgunge der Asci; die beiden Kerne verschmelzen zu einem großen Kern,

wie es durch Fig. 20—24 veranschaulicht wird. Ältere Stadien seigen 2 (Fig. 25), später

4» 8 (Kg. 28), 1(», 32, <>4 Kerne, die offenbar durch wiederholte Zweiteilung des einen Ascus-

kemes entstanden sind. Die Zahl d< r Teilungen wird nach meiner Ansicht l<i sein, was einer

Maximal/ahl von lU24 Kernen entsprechen würde. (Zukul nimmt h.<;1 an). Ein bcsunders

viel Zeit und Geduld erfordernde Arbeit war das .Suchen naeh Kernteilungen. Es ist mir

nicht gelingen, solche in Stadien mit wenig, also verhältnismUflig groflen Kernen an be-

obachten. Sie gehen hüchstwahrscbeinlich sehr rasch, vielleicht auch au einer ganz bestimmten

Tageszeit vor sieh. Ich habe, um das festzustellen, die Fixierung zu verschiedenen 'l'ages-

und Nachtzeiten vorgenommen, aber fast nur ruhenrle Kerne gefunden. Nur Material, das

Ende Juni morgens um '24 Uhr tixiert wurde, galt die lauge gesuchten Kernteilungsbilder.

Leider enthielt dies Material nur ältere Fruchtlcörper, die schon eine gro6e Zahl — mehrere

Hunderte — von Kernen hatten. Von diesem Material zeigt Fig. 'M> einen 10 fi dicken

Schnitt durch einen Kruchtkörper, dessen Kerne in Teilung begriffen sind. Bei der geringen

Gr«iß<- i,t an tadellose Kcrnteiljinj,'siigureii ulelit zu ileuken. Immei-

iiin sind deutlich JSpindelu (l'lutteustadiumj und Diastcr zu sehen.
jfim^

Aach hier ist vom Beobachten von Einaelheiten (Chromosomen- ^ \J \^
«SU usw.) keine Rede.

cfm\ ^
Ich will hier nicht eine Täuschung unerwUhnt las.sen , die *

nich eine Zeitlang bei der Annahme ließ, daß di<- Kerne im Aseus rig. soiHini.ai.« «nr«kie

on TMtbolus stercoreus sich direkt teilten. 1 n Uichrcren l'riipuruten nut. Sehr itark vergrorMrt.

hatte ich Bilder von der Art nebenstehender Fig. 4. Es machte
d«n Eindruck, als ob der dunkel gdilrbte^ im Profil sicbelfbnnige Körper sich in der Mitte ein-

schnürte oder an einer Seite aussproßte. An einigen Objekten war auch ein Strecken und
Einschnüren der hellen Blase, die bei ungenügender Färbung ganz inhaltsleer erscheint,

SU beobachten, spätere bessere Fixierung (besonders mit Merkel) und gute Entfärbung
«igten, daS die angedeuteten Erscheinungen Kunstprodukte waren, daB also die Kerne in

Bau and T^ungswdse nicht etwa dem analog waren, was Ikeno (18. 19) Uber den Kern
OD Tafhrina Joh. mitgeteilt hat.

Über die Struktur der Aseuskrrne von Thelebolus stercoreus sei kurz t'ol^rendes gesagt.

Gut geübte Präparate geben Bilder, wie sie die Fig. 2Ü und 27 darstellen. Der Kern besteht

ms einem grofien, im Profil sichelfbrmigen, in der Aufsicht kreisranden Nukleolus, der nach

Färbung mit Eisenhämatuxjrlin wie mit Safranin fast immer in seiner Mitte eine hellcro
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Stalle zeigt; es ist wahrscheinlich keine Vakuole, sondern ein dichteres, maaohiiud nach aufien

etwas buckelig liorvortreteiides Zentrum . das diene optiHcli«^ Erscheinung verursacht An

diesem verhältnismäßig grüßen Nukleolus hUngt als kugelige Bluse der eigentliche Kern.

In ihm erkennt man ein feines Netzwerk, das Cbromatingerüst. Dies ist so zart, daß es,

•obald die Differensierung Uber einen gewisno Punkt hinoae orgenominen wird, Tollkommao

alle Farbe verliert. Daher erscheint auch in den ineieten Präparaten der Kern so, wie ich

es in den Fig. 2.'^, -H , "iO dargestellt haber nn dem mit H.lmatoxyliii fast schwarz, bei

Flemmings Dreit'arbverfabren leuchtend rot geiiirbten Nukleolus hängt eine helle, farb-

lose, kugelige Blase.

Das HaKimum der GrOfie erreidit der Aacuftkem im ESnkematadium, wabreeheinlieli

or der Teilung. Der in Fig. 27 gezeichnete hat einen Durchmesser von 5,2—5,6 fi. Je

größer die Zahl der Kerne ist, desto kleiner sind diese, bis sie zuletzt in ihrer QrSfie

höchstens denen der vegetativen Zellen gleichkommen. Die ruhenden Kerne liegen gewöhn-

lich in der Mitte des Ascus und etwas dem «Scheitel genähert, dicht zusammen. Zur Zeit

der Teilung scheinen sie anseinandeniurttcken und sich mehr gleichmäßig im Plasma an ver>

teilen. Das Plasma hat eine wolkige, s. T. anoh nelsartige Struktur. In ihm dnd idilreldis

stark lichtbrechende KSmchen verteilt, die sich n!s l'ctttrOpfchen herausgestellt haben. DilS

Reservematcrial ist so reichlich vorhanden, daß bei Fixierung mit Osraiumaflure enthaltenden

FixicrungsäUssigkeiten sowohl die Fruchtkörper als auch das vegative Mycel schwarz er*

scheinen. Ohne Bleichen und Wasserstoffsuperoxyd ist mit diesen Objekten nicht su arbeiten.

Zur Zeit dar SporenUldung sind die Kerne im Arnim siemlieh gl«chmlflig erteilt; nur

unten und an den Seiten liegt an der Membran eine von Kernen freie dttnue Plasmaschicht. Ei

ist mir nicht gelungen, die wesentlichen Einzelheiten der SpDrenbildung genau festzustellso;

insbesondere kann ich Uber die Beteiligung des Kerns bei diesem Vorgange nichts Positives

mitteilen. Die Kerne sind so klein, dafi es bei stärkster Vergrößerung unmöglich war, be*

stimmte^ sweifelsfrde Beobachtungen su machen. Idi habe nur folgendes feststellen ktonso:

1. Der Bildung der Sporen geht keine Spaltung oder Zerkltlftung des Plasmas voraus, wie

solche bei der Sporenbildung im Sporangium der Phycomyceten nachgewiesen worden ist.

2. In den ncugebibb^ten Sporen liegt der Kern nicht, wie in den reifen Sporen, in der Mitte,

sondern in der Nahe einer Spitze, was auf eine Analogie nüt der Beteiligung des Kerns bei

der Sporenbildung von Ery$iphe und anderen Ascomjeeten hindeutet 8. Zwischen den Sporen

bleibt ein deutlich erkennbarer Rest von Epiplasma zurück. Diese drei Tatsachen geben su

der Annahme Berechtigung, daß im Ascus von Thelebolus stercoreus die Sporen durch freie

Zellbildung entstolion. Ks. ist noch festzustellen, daß die Sporen in einem Ascus nicht

alle gleichzeitig gebildet werden. Wahrend sich in Fig. 31 die Mohrzahl der Sporen schon

scharf abgegrenzt hat, wenn auch die Membran noch nicht erkennbar ist, liegen iwisehsa

ihnen noch grOßere Plasmaballen mit mehreren Kernen. Diese Ballen sind in der Bildung

der Sporen zurückgeblieben; in ihnen hat sich das Herausschneiden der Sp<»«n aus der

Plasmamasse noch nicht vollzogen.

Der reife AseuB. Der bei der Sporenbildung nicht VOTbrauchte Rest von Epiplasma

ist bei der weiteren Ausgestaltung der Äseus» und Sporenmembran, beim Veiklelien der

Sporen und schiefilich bei der Ejakulation der reifen Sporenmasse tätig. Jede der dliptisehes

Sporen ist in ausgebildetem Zustande von einer dünnen, schleimartigen HtiUe umgeben, die

man bei isolit-rt liegenden, mit Tlitniatoxylin gefHrbton Sporen deutlich erkennen kann. Sie

ist dann schwach blau gefärbt. Die reife Spore enthält einen in der Mitte liegenden Kern

und einige körncben> und trOpfchenartige Körper, Fetttropfen, die ab Reservematerial dienen.

Die Sporen sind ca. 5—tf ft lang und 2'.'s—3 ft breit. Die Sporenmasse filllt fast den gansen
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A«cus aus. Üben liegt sie fast uniuittL-lhar der Mt«iii))ran an, während an den Seiten und
au der Basis des Asciih zwisclicn .S|iorcmiia.iHe und Membran wandstitndigcs Plasma liegt.

Dm$ Maase ist bei der Ejakulatiuu tätig; von ihr liegt am meisten uu der Basis des Ascus;
•ia ummt iMch ob«a an Dicke ab, und nur aelten iat tucb am Aaeimobeitel eine dttnne
Schicht zu sehen.

Die As( ii-nierabran ist verhilltnismJißig diek (— 2 fi). Am Scheitel zeigt sie eine uhr-

vorye vv< ilbto Papille; hi'^r ist di«? \\ anddicke auf etwa ''s ri'duziert. Die I^ifferenzierung

der Membran in die dicke Schlauchwand und die dUnne Scheitelpapille habe ich nicht näher

erfolgi Ibr Zweck iat einleucbtend.

Die Eyakiilatioii iat von Zukal (37) eingehend beaobrieben worden. Meine Be-
obachtungen weichen nur in wenigen Punkten von denen Zukals ab. Die Entleerung dea
Aacuä tritt nur bei ausreichender Feuehtigkoit ein Durch die oben beschriebene wand-

tladige Substanz, die eine wulkig- blasige Beschaffenheit hat, urfulgt die plötzliche Aufnahme
OD Waaaer. Dieae Waaanrwifnnhme geschieht nach Zukal vor nUem durdi die porOae

Scheitelmembnn dea Aacoa. Nacb meiner Anaicht aind vidmebr die an der Baaia dea Aaena
liegenden Tflpfcl daran beteiligt. Die wandatlndige Substanz kommt durch die Wasser-
sutnahnie zum Quellen; sie dehnt .sich unten, wo sie am reiclilieh-sten vorhanden ist, am meisten

aua, wuniger an den Seiten des Schlauches; oben tehlt sie gewöhnlich. Daher wird die

gerne Sporenmaaaei von einem Rest des Plasmas wie von einem Sack, umhüllt, nach oben

wie es Vig. Stf seigL Nur wenn aucb unter der Scheiteimembran <}uellbAre Sub«
itanz liegt, wird die Sporenmasse etwas vom Scheitel in das Innere des Ascus surUok-

gedrängt — eine Er.scheinung. die Zukal damit erklärt, daß nach seiner Ansicht das Wasser
mit großer Kraft durch die l'apillenmcmbran strömt und dabei die Sporenmasse zurlick-

dflngt. Diese Erscheinung tritt nur ausnahmsweise ein; gewöhnlich liegt die Sporenmasse

am Scheitel unmittelbar der PapiUenmembran an. Bd der atarken Quellnng steht auch die

Asciumeniliran unter einem bedeutenden inneren Druck. Da sie elastisch ist, dehnt sie aich

bedeutend, besonders in der Richtung der Lilngsnehse; die Papille \vi>ll)( .sich stürker vor.

Inzwischen hat alter auch die Hülle dem Druck de.s sich stark ausdehnenden Ascus weichen

müssen. Weil sie in ihrem unteren Teil mit dem Substrat verwachsen ist, setzt sie dem
Dmck in der Qnerrichtung größeren Wideratand entgegen und bewirkt dadurch, daß die

Dehnung des Aacua in der Längsrichtung stärker ist. In dieser Richtung leistet nun auch

•lic Hülle den geringsten Widerstand; der Asi-iis schiebt sich wie ein Keil nach ol)en ; die

oberen Zell.schichten der Hidle werden zerrissen, und der Ascus ragt au« der zerrissenen

Huile heraus. Die Verbindung des Ascus mit den Nebenzellen wird durch die seitliche

Dehnung dea Ascus und durch den Druck der unteren Uttlie, die ja doch der weiteren

Dehnung des Ascus passiven Widerstand entgegensetzt, gelOst, und so tritt der Schlauch

oft ganz aua der Hülle heraus. Der innere Druck tiberwindet schließlich den Widerstand der

Ascusmembran an ihrer dünnsten Stelle, d'-r Papille; diese reißt plötzlich, und die ganze

.Sportinmasse wird, in eine l'lasma- resp. Schleimhaut gehüllt, mit großer Kraft mindestens

3 cm heran^eachleudert. Nur aelten bleibt der Aacua in der HOlle, die nacb der f^akulatton

becherförmig geOflbet iat Brefeld vermutet, dafi ,der sur Ejakulation erforderliche Dmck
on der verquellenden Sporangienmembran geleistet" werde. Meine Untersuchungen über

diese Frage hatten ein negatives Ergebnis. Die (,|iictluiig der wandstitndigen Substanz ist

eiue so gewaltige, daß sie zur Erklärung der bei der Ejakulation auftretenden Erscheinungen

vollständig genügt.

Die Hülle hat, wie die Fig. 35 und :J6 neigen, in ihren lufleren Schichten ein peeudo-

parcnchymatisches Aussehen ; die polygonalen oder rundlichen Zellen dieser Schichten aind

fMiiOwi» zwuuv. 1000. Ji«rt V. 14
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ziemlich dickwandig. Die iDneron Schicliten zeigen uoub mehr den h^phenartigea (/harakter.

Im Innern junger F'ruchtkörper aind die Hyphen oft noch aU aoldke deatfioh erkennbar.

Zakal seichnet in aeiner Fig. 6 «n jungea |,P«nthedttni mit darcluchimmernden Paraphyaen*.

leb habe unter den vielen Objekten, die ich untersucht habe, nur ein einziges gefunden, in

dem mehrere innere Hyplicn di-r Hülle zieinlicli parallel nebeneinander hijyen , so daß sie

dem von Zukal gezeichneten Bilde nahekamen, ich halte diese Erscheinung für eine rein

BuföUige und muß festatellen, daß ich Paraphysen bei Thelebolus stercorem nicht be-

obachtet habe.

Systematische Stellang. Die Gattung ThelAtht» hat bis in die neuste Zeit im System

der Pilze keine definitive Stelle gct'uiid(Mi. Pcrsoon i'll) stellt sio in die I. Klasse:

Angiocarpi, II. Ordnung Sarcocarpi .seines Sy .-itenis, wo auch Tuber, Vilobolus und Sphaerobolus

untergebracht worden sind. Dieser Einurduung schließen sich Albertini und ächweinis(l)

an. EL Fries (11) rechnet TheUbohu sur II. Klasse: Oasleromge^ I. Ordnung: Angi»-

gaKbm% IV. Unterordnung: CorpoboU. Bei Saccardo (30) ist Thelebolus den Nidulariaceen

unter den Gasteromyceten zugeordnet. In „Rabenhorsts KryptogamcnHora" {'29) stellt Rehm
die Gattung zu den Disconiyceten , und zwar zu den Ascobülecn. Die gleiche Stelle weist

ihm Schröter (31) zu. Eine interessante und wichtige Stellung nimmt die Gattung Thelc-

boha in Brefelds (4) System ein. Auf Qrund ^ner umfaasenden entwicklungsgeschieht-

lichen und vergleiohend-morphologischein Untersuchungen kam Brefeld su der Ansicht, ds6

die höheren Pilze, Ascomyceten und Basidiorayceten, von den niederen, algenähnlichen Pilsen

abzuleiten seien. Die charakteristische Fruchtform der Ascomyceten — um diese handelt

es sich hier — , der Ascus, ist phylogenetisch aus dem auf ungeschlechtlichem Wege eotr

standenen Sporanginm der Phyoomyceten lu erkllreo. ,Daa Sporangium wird cum Ascos,

sobald seine Fonnauabildung eine beatimmte und tjrpiaehe geworden iat" Bäne wesentlicbe

Verschiedenheit der Vorgilnge im Innern von Sporangien und Asci bis zur Keife der Sporeo

besteht nach Brefeld (4-5) nicht. (Vergl. Möller f-25l und v. Tavel [.!:?].)

Eine ganz besonders wertvolle Unterstützung dieser Ansicht war durch das Auftinden

von «Zwisclmiformen'' gegeben, Formen, die teils die Merkmale dw Phycomyoeten, tsils

die der echten Ascomyceten haben sollten^ und die Brefeld als Ifemuisei beamchnet hat

Daa vegetative Mycel ist, wie das der höheren Pilze, reich ;ic]>ticrt, während ihre Fruktifi-

kationsorganc den Sporangien der niederen, ül^'eii.ilitilichcu l'ilze iihneln. „Nur allein

in einer mehr charakteristischen Gestaltung des Spuraiigiunis bei geringeren Form-

Schwankungen und in einer bestimmteren Formbildung der Sporen kann der besondere

Charakter der Formen im Vergleich au den Sporangien tragenden einfacheren Formen der

Phyeomyceten, und damit zugleich auch zu den Ascen bildenden und darum höheren

Ascomyceten ausgejtr.Hcjt .'5ein. Jedenfalls stimmen die Sporangien weniger noch mit den

Ascen der Ascomyceten als mit den Spoianfrien der IMiycomyceten ülu-rein."' Brefeld

stellte zu den Hemiasceeu drei Familien: Ascoidcen, Protomycetcn und Theleboleen. »Die

Gattungen Aseoidea und IVolomjivef entsprechen dem exoasceo Typus, die Oattung Th^
bolus dem car|ioascen Typus der Ascomyceten." Mucor racemosus, MortierdUi Ro»lo-

finshi und Thelebolus stercorcua veransehaidichen nach Brefeld die allmiihliche Entütehimfe'

der Fruchthtille. Denkt man sich den Sporangientriiger der Mortierella zu einer kurzen

Zelle verkümmert, so hat man eine dem Thehbolus entsprechende Form. Den reduzierten

Sporangientriiger, die ,yerkUmmerte Stielanlage', hat Brefeld in Fig. II Tafel Illa ge-

aeichnet Hau kann sie sehen, „wenn die Sporangien richtig im Profil gestellt sind". 0»
Qrttnde, die Brefeld veranlafit haben. Thelebolus zu den Hemiasd zu rechnen, gibt er in

folgenden Sitsen an: ^Fassen wir die Tatsachen kurz zusammen, welche sich aus der£at-
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wiekiungsgeachichte des Thelebolus im Verein mit »einer ForiiiKet>tultuug ergeben, so kann
OS keinem Zweifel unterliegen, daß in fleiii Pilze eine Form des hemiaseen Typiu vorliegt.

Die Sporangien sind so aseen.thnlieh, da(i man sie t'riilier tVir Aseen atiHali ; die Gestaltbildung

der Sporangien, ihre Entleerung, die Kegelmiitiigküit in der Auäbilduiig der Sporen stimmen

dorcbaas mit den Aecen der Aseomyceten Uberein; anch die vegativen Zusttlnde des Pilaes,

die rdch sepUerten Mycelien, sind die gleichen wie bei den Asoomyceten. Knr alldn die

tMB scbwankende Größe der Sporangien, die in jedem Sporangium vcrseliiedene Sporenzalil

trennt den Thehhnlus von den eigentlichen Ascoinyrrten ali und macht ihn zu einem llber-

aua interessanten Mitgliede der neuen Gruppe dtr „JJemiasci'" , welche den aUeniibasidii",

d«n bisherigen Ustilagineen, gleichwertig gegentfberstehen." ,Der Thelebohut mafi hiernach

•I« der Torlänfig einsige Repräsentant einer Familie der Hmiofei gelten, welche als 2%ele-

Mem den Übergang zu den Carponsd der Ascomyceien vermittelt." Mach den eben zitierten

Sätzen gehört also ThfhhoJus stfrcorntit nur deshalb nicht zu den echten Ascomyceten, weil seine

.äporaugieu" in der Ürößo erheblich schwanken. Ich habe in meinen Kulturen nie beobachtet,

dtfi sich Jn derselben Kultur grofie und kleine FruchtkOrper oft nahe zusammen finden, in

wslehen die Sporangien in derOrOfie und mit ihnen die Sporensahl— die man freilidi,

ihrer großen Masse nach, durch Ziihleu nidit wohl direkt ermitteln kann — schon nach der

iilitflt-n Ansicht um das Vielfache wechseln". Der Größenunterschied wurde allein

durch das Entwicklungsstadium bedingt: es handelte sich dann immer um reife und unreife

FnwhtkOrper. Die Gröfie der reifen Äsci schwankt relativ nicht nuAat als die anderer Asco-

mjceten. Allerdings zeigt sich ein nicht unerheblicher GrOfiennnterschied, wenn man
reife Fruchtkörper verschiedener Generationen vergleicht Fortgesetzte Kultur de-

generiert den Pilz, so daß ni< lit nur die Asci, sondern auch mit ihnen die Sporen an (Iröüe

weeeutlich abnehmen. So schwankte die Große des Ascus zwischen lO(i und li)<l /i in der

IjiDgo, zwischen 80 und 120 fi in der Breite, und reife Sporen der letzten Kulturen hatten

eine Länge von 4, eine Breite von Vit ft. Diese Unterschiede aeigen sich aber nicht in

derselhen Kultur, sondern in verschiedenen Kulturen. Der auf natürlichem Substrat ge-

fundene Pilz ist erheblich größer als der mehrere Generationen hindurch kdnstlich gezüchtete.

Rellin gibt folgende Größen an: Apothecien 0,:;— 0,4 mm hoch und breit. Schlauch 2(H>—200 ft

lang, l.ji)—175 ft breit. Sporen 5,8—7 lang, 3—3,5 breit. Diese Zahlen tibertretfen die

in meinen Kulturen festgestellten bedeutend. Die GröBenschwanknngen scheinen mir also

dnrck die verKnderten Bedingungen in den Kulturen genügend erklärt.

Aber selbst wenn so lu (leutende Unterschiede in der „Sporangiengröße" vorkflmen, wie

Ürffeld in seinen Kulturen gelunden hat, so darf doch dieser Umstand allein nicht maß-

gehend dafür sein, Thelcbolu^ slercorcus nicht zu den Ascomyceten zu rechnen. Eine aus-

ichlsggebende Bedeutung kdnnen nur die Entwicklung des FrnchtkOrpers, Zahl und Teilung

der Kerne und die Sporenbildung haben. Die theoretischen Erörterungen über das Ver-

hältnis von Ascomyceten und Phycnmyceten , wie sie in den letzten Jahren verschiedene

Forscher ihren Untersuchungen aiigctVigt haben, speziell diejenigen, welche Formen aus der

•jruppe der „Hemiasct" behandelten, — zuletzt Kuyper (22j in seiner Abhandlung über

Ibmuau — gestatten mir, mich Uber die Berechtigung der Gruppe der Bmiasei als

Zwiüchenformen swisehen Ascomyceten und Phycomyoeten und Uber die Stellung von Thde-

ffercoreK« kurz zu fassen.

Es ist durch Untersuchungen über die Kerne der Pbycomyceten von llarper (1.5)

und Swingle (32) und der Ascomyceten von Harper (14. lÖJ, Daugeard (7,b), Guillier-

Bond (12), Clansfen ((>), Ikeno (18. 19) a. a. nachgewiesen, daß im Sporangium der Phycomy-

csten «ine VidaaU von Kernen vorhanden ist, die sich bis anm Beginn der SporenbiMong
14*
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nicht teilen nix li vcr<'ini};«'ii. wüIimmuI rliT Aseu.^ im Anfang seiner Entwicklang SWei Kerne

hat, die zu (Mnem versclimclzcn, der sifh (iann fortgesetzt teilt.

Bezüglich der >S|iorenbildung haben die Forschungen ergeben, daß bei den Ascomyceten

frde ZellbildnDg stattfindet, wobei die Kerne, Bpesiell die Polepindelfiuern, wesentlieh beteiligt

•ind. Die Sporen werden aita dem Pla^niH gewiMonnaßen herausgeschnitten; es bleibt zwischen

ihnen ein Rest von Epipla^ina zurCick. Im fiegcnsatz zti dieser frei<'n Sporenbildunj; im

Asciis findet im Sporangiura < inc /crklliftiiiig de.s Plasmas durch Spalten i^tatt. I);idurcli

werden scidießlich die .Sporen voneinander abgegrenzt; es bleibt also kein Kpipluama zurück.

Hiennit iat, wie Harper (15) auaflihrt, ein wesentlicher Unterschied swischen Sporanginm

und Ascus gegeben. Die Sporenbildung and das ihr voraufgehende Verhalten der Kerne

sind im Sporangium der Phycorayceten und im Ascus der Ascomyceten so verschieden, daß

eine Ableitung de» Ascus aus dem Sporangium nidit angüngig ist, weil es nicht niöglicli er-

scheint, Übergangs- (Zwischen-jfornien '/.a denken. Damit ist der Uruppe der Uetniasci

theoretiseh jede Berechtigung genommen'). Es ist jedenfalls von Wichtigkeit, dureh dsi

Studium hierhergehdriger Formen die Richtigkeit dieser theoretischen &ttrterangen su

prOfen. Die bisher vorliegenden Untersuchungen sind leider noch sehr Iftckenhaft, was zam

größten Teil wohl durch die goringo Grüße der Kerne und Sporen bedingt wird, (^anna

M. Poptu (28J hat die .Sporenbildung bei Ascoitica rub., Frotomyccs macrosporus und

iV. BeUidi» untersucht. Das Verhalten der Kerne ist durch ihn» Arbeiten noch nicht aaf-

geklArt; das Studium der Sporenbildnng hat ebenfalls nicht befriedigende Resultate eigebeo.

Aus dem Vorhandensein einer Zwischensubatanz folgert Frl. l'npta die Ähnlichkeit von

Ascoidiit mit den Ascomyceten ; das Felden solrlü-r Zwi>chcnsul»>1.ii z bei JVotomycrft ver-

anlaßt sie, diese Gattung aU den Pliycomyceti ii naln-su-liend zu [iczi it hncn. Nach den Unte^

suchungen ttber Monascus von VVent Barker (2), Ikeno (1*J), Kuyper (22) und Olive (26)

scheint festsustehen, dafi in Monaseus freie Sporenbildung stattfindet Dqtodataa wttrd^

obwohl Juels (•>) Forschungsergebnisse einer Nachprüfung bedürfen, ebenfalls als echter

Ascoinycet zu gelten haben. ]>ie Ki'nntiiis der anderen zu den Ileniiasceon gerechneten Formen

ist zurzeit nicht ausreichend, um einigermaßen sidiere Angaben über ihre riehtige sysematisoh«'

Stellung zu machen. Thclebohis slercoreus Tode Hndet ohne Zweifel seinen richtigen Tiatz

unter den Ascomyceten. Eine Stielselle im Sinne Brefelds, d. h. als redusierter Sporangien»

trSger, ist nicht vorhanden. Das Initialorgan der Frucht ist ein c harakteristisches schraubiges

Oebilde, wie hei viehn Ascomyceten. Im Ascus versehmelzen zwei Kerne zu einem, der

dann eine wiederholte Kuiyokinese durchmacht, und die Sporen entstehen allem Anscheine

nach durch freie Zcllbildung.

Es fragt sich, zu welcher Familie der Ascomyceten J^eUbdut ^ereorm» au stdkn

sei. S ch r 0 ter (31) rechtfertigt die Stellung bei den Ascobolaceen, wie folgt: „Jedenfidls sldit

TheUbolus stercoreus einigen Arten der Gattung lihyparobiu^ so nahe, daß es sogar schwer

ist, ihn aus dieser Gattung auszuschließen, (bi einerseits am h bei Thclebolus stercoreus

manchmal zwei oder drei Schläuche in einem Fruclitkorper vorkoiunicn, anderseits bei einigen

J?A|!parofrm«>Arten Exemplare, welche nur swei oder drei S|phläuche enthalten, und deren Sporen-

sahl wechselt, nicht sdten sind. IMibolns kann jedenfalls nicht aus der Verwandtschaft

von Ntgparobha und anderen Asenbnlaceen herausgerissen werden." Diese BegrSndnng ist

insofern nicht ganz einwandfrei, als bei Thrlchohis siercoreu'^ y'dt'r Ascus aus einem besonderen

Ascogon hervorgeht, daß also in den von Schröter angedeuteten FttUcn 2—3 voneinander

getrennte Ascogone vorhanden sind, deren Hüllen erst spflter verwachsen, während hei

*) Vgl. Knjpers AQsfBhrnngen.
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hkypnrobius — wie ich aus lJnt<'rsucliunpen , die norli niclit ab^'cschlosstMi sind, foststollen

konnte — der P'ruchtkorper mit mehreren Ascen aus einer Anlage hervorj^elit Ahnlit h wie

Schröter vertritt Rehui (29) die AasicUt: „Unzweifelhaft ist Thelehulus in unmittel-

btitto Nihe von JRkfparobwa au bringen ab einihefasle, nor einen Schlanch enthaltende

Gattung; iiußerät selten «oUen sieh auch zwei oder (irei Si-hlaucho beiaammen finden." Mir
scht'int dif Stelle, die Schröter und Kelnii <lem TheUhohis stercornts zugewiesen haben,

unter Berüeksiehtigung der für die Ascobohucen angegebenen eliaraklcribtischen Merkmale

die richtige zu nein; man kann annehmen, duß Thtkbohts zu Jihyparobtus in gleichem Ver^

hsltnine steht wie SphaeroÜuea au JBkymfr«. Um diese Frage endgültig an entscheiden, sind

jedoch erst Untersuchungen ttber die Entwicklungegeschichtc anderer Asoobolaceen, besonders

Rhyparobitis und Ai^coboltu, notwendig, durch die nachgewiesen werden muß, ob ThelehoktSf

Rkypnrobius und Ascobohis eine, wie es scheint, aufsteigende Reihe bilden, in deren Ent-

wicklung dasselbe Prinzip zur Erscheinung kommt. Daß die «Sexualität eine den Ascomyceten

ursprttngllch aligemein ankommende Eigenschaft ist, wird heute nach dm Arbeiten od
Harper, Barker, CUusfen, Stahl, Baur (8), Thazter (36) u. a. von der Mehraahl der Mykologeo
als feststehend angenommen , wie auch von den Forschern darauf hingewiesen worden ist,

daß es zweifellos Formen gibt, bei denen diese Eigenschaft verloren gegangen ist, die also

apogam geworden sind. Zu diesen Furmen gehurt, wie durch vorstehende Untersuchungen

klargelegt wmrden »t, TheleboluSj und, soweit ich aus meinen noch nicht abgesehlosseneii

Beobachtungen bei Bhjfp€arobn$s und ÄBcobohu sohlieOen darf, sind auch diese beiden

Gattungen apogam. Nachdem in den letzten Arbeiten Aber die Entwicklung der Aseomj-
eeten, zuletzt von Claiisfen , über die A)<eomveefenHexiialititt eingehende Erörterungen statt-

gefunden haben, kann ich hier diese .Streitfrage beiseite lassen, da sich Neues .schwerlifj»

dazu sagen läßt. Weitere Untersuchungen werden auch ttber die Ansicht Daugeards Auf-

whlttB geben , dafi die KemTerschmelsung im Aseus ala der Sexualakt bei der Entwicklung

der Aaeomffedm ansusehen sm.

Berlin, Botanisches Institut, im Oktober 1905.

NachtrajEf. Herr Professor Dr. A. licimerl, Wien, hat die ausgezeichnete

Idebenswtirdigkcit gehabt, mir auf meine Bitte ein Exemplar seiner Arbeit «Die nieder-

Ostereich lachen Aseoboleen* an ttberUssen, wofliür ich ihm auch an dieser Stelle

Basen Dank ausspreche. Die Torstehenden entwicklungsgeschichtlichen Untersuchungen

über Thelebolus stercoreus Tode werden dadurch nicht beeinflußt. Heim er 1 bestätigt resp.

erweitert die Angaben Zukals, mit denen meine Beobachtungen tiber den Bau und die

Ejakulationsverhältnisse des Pilzes im wesentlichen Ubereinstimmen.

Im Spätherbst 1905 habe ich auf Mist von Rehen aus Finkenkrug bei Spandau den

von Heimerl auerst beschriebenen JüaZe&olKS nanu» gefunden. Leider ist ee mir damals

nidlt gelungen, diesen Pilz zu kultivieren.

Tlirhbalus Zukalii Hcimerl fand ich im April 1000 auf Zi^genmist aus Ischia. Das
Ergebnis der Kuiturversuche steht noch aus.
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FigUTenerUftmoff ra Tafel IV.

Saintliclic Figuren sind ini( lliltc <Ifs .\bbe!»clii-n Zei(Ui'iia}i|i;iriites hergOHtellt worden.

F ig. 1. .langem Ascogou ubne (juervrancl und liuUh^pbca. Ungefärbt. \'ergröUerung lÖöO.

Fi^. 2. v. 8. Altere AMOffone mit einer Qnerwand. — Ungeftrbt Vergr. 1350.

Fig. 4—8. .V-^: o^^oiie mit di ii er.-iti ti IIüllliypheu. Un-iefarbt. \'i'rpr.

Fig. 9— 10. Aäcogone im jungen Frucbtkörper. Die ilüllc iitt nur angedeutet. Der junge A«cua ist schon

kugelig angeschwollen. In Fig. 10 ein Kern un Aaeui. — UngeOibt. Veigr. 950.

Pi^. 11. DiiÄnelbe. \'crgr. i^n.

Fig. 12. Kiokeruige« Ascogon. — Vergr. 1300.

Fig. 13. Ascogon mit swei Kernen. — Vergr. 1850.

fig. 14— l-'i. Asingon mit vi'T Kernen ^'er^;r. l.'{')0.

IT ig. 16. Ascogon mit acht iveruuo, nodi oliue (Querwände und il&Uhjphen. Vergr. 1350.

Fig. 17. AaeBnelle dnee gani nraschloeieoen Aaeogone mit nrei Kernen» die beiden Nebenaellen mit Je
einptn Korn. Hülle nur angedeotet. — Vergr. 1850.

F i f;. 18. Üaaaelbe. — Vergr. 1350.

Fig. 19. Schnitt dnreh drei stromatiaeh verwachsene Jnnge FntehtkSrper. Die Aaeoasellen mit je swei

Kernen. — Vergr. l.'iöO.

Fig. 20—24. Aacus mit einem grolien Kern (Fusionakem), 20, 21, 24: in toto gef&rbt, 22 und 23: iSchnitte. ^
Vergr. 1»50.

Fi^'- 2.5. .Ahcu» mit zwei groüen Kernen, nur die Nucleolcn deutlieh erkennlmr. Ver^'r. IS-'K).

Fig. 20. Schnitt durch einen jungen Fruchtkörper. Aacus einkernig. Deutlich erkeunbarea CbronuiUn-

gerftit. — Vergr. 1350.

Fig. 27. Junger .Ax i;- mit einem Kern. Chromatiogorüst. — Vergr. 19S0,

. fip. 28. Schnitt durch einen achtkeruigen Ascua. — Vergr. 1350.

Fig. 29. Schnitt durch einen mebrkernigeu Ascua. — Vergr. 13.50.

Fig. 30. Schnitt durch einen vielkernigen Aacua, dessen Kerne in Teiliiui; hegriti't^n sind. (Die heiden

großen Spalten sind beim Schneiden resp. beim Kntwüsseru entstanden.) — Vergr. 1350.

F i ^. •':SI. a) Sporenbildung. Neben fertig abgegrenzten Spuren gröfiere Plaainabalien, in denen mehrere

Kerne liegen. Vergr. Ü50.

Fig. 31. b) Dasselbe. — Vergr. 1350.

Fig. 32. Sporenbildung. Fertige, dunkel gerärbte und jüngere Sporeu zwirichen Epiplasma. In den jungen

Sporen Kerne teils in der .Mitte, teils un einem Ende in der Nähe der Häoabna. — Vergr. 1850.

Fig. 3^^- ^'eget!ltive^^ Myeel, jede Zellii einen Kern enthaltend.. • Vergr. 13-50.

Fig. 34. Schnitt durch zwei »tromati.tch verwachsen*- Fruchtkörper. — Vergr. 415.

Fig. 85» Schnitt durch einen reifen Fruchtkiirper. - Vergr. 450.

Fig. 86. Offenes Perithecium, daneln-n der ;{ugeliürige .X-^eua, stark gequollon, unmittelhar vor der

Kjukulatiun der Spureuniasse .^p. — Vergr. 410.

pigi 97. Schnitt durch einen fast reifen FruehtkSrper. Ascuä mit zahlreichen Kernen. Zwei Tflpfel

stellen die Verbindtuif; zwischen und Ni lnuzellen her. — Vergr. 2.50.

Fi IT 3Ö. licilc Sporeu, jede von einer zarten Sclileiminasse umgeben, je ein Kern in der Mitte. Die links

liegenden zeigen an den Enden feap. im Plaama verteilt öltropfen, die durch Osmiumainro

^eMliwirat aind. — Vergr. 1350.
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I

Uber Regeneration und Polarität bei höhem Pflanzen.
Von

Uermaiiii Vüchtlug.

Hiem Tafel V/Vl und VIL

Die vom Verfasser dieser ZtAUn vor genuinier Zeit nachf^ewiescnc Polarität der höhern

Pflanzen ist in d<'i» Idzten Juliron von ver8rlit< <l(Mii n Seiten liehandelt worden. Über das

Tatettcbliche bestehen wenig Zweifel, in der Deutung der Suelic aber gehen die Ansichten

MMirander. Da wir d«ii Ghegenstand tiiem«k aua dem Auge verloren, sondwn unablässig

reifolgt und dab« einige Erfahrangen gewonnen haben, welche onaere (rtthem Angaben er-

gloxen und weiter ausführen, to durfte eine erneute Beaprechnng nicht überflüssig sein.

Unter den verschiedenen Enlrterunf^en erre;^'te eine von Kh l)s ^'ef^el»pne besonderes

Interesse. In einer im Jahre i;Mt;{ veröflentlirliteii ISehritt') widmet er der Kegeneration

doen eigenen Abschnitt. Kr knilpft an dos Verfassers Arbeit an und führt mit den von diesem

huptsSchlich benntaten Weiden eine Reibe von Versuchen aus. Das wichtigste Ergebnis

besteht darin, daß es ihm bei zwei Weidenformen gelingt, in höchst einfacher Weise die

Polarität der Zweige umzukehren. Nachdem andere nnd wir selbst so vielfach vergeblich

bemüht waren, dies Ziel zu erreiclien, mußte es tlberraachcn, hier die Aufgabe so leicht ge-

lütt zu finden. Der anfänglichen Überraschung mischten sich jedoch bald leise bedenken

be^ die zu nftherer Betrachtung der Versuche filhrten. Diese lehrte, daB es sich hier nicht

vm Umkehrung der Polarität, sondi rn It rliglich um eine Veränderung des Ortes der Wurael-

bildung am Zweige handelt, bei der der innere OegenHiitz unver.lndert bh'il>t. Das zeigen

schon unsre bisher erworhoneii Kenntnisse Uber die innern Kigen-iciiaften der Weidenzweige;

deutlicher noch oifenbart es ein im folgenden miuuteilendcr, zwar einiaciier, aber etwas zeit-

raubender Versuch. Wir hätten uns nun kum auf dessen Vorführung beschränken kOnnen,

allein der Wunacb, das Verhalten der neuen, von K lobs hauptsAchlich benutsten Weidenform
•dbst kennen zu lernen, regte zu einer erneuten Untersuchung der alten Fragen an. So
SDtBtand die Arbeit, deren Ergebnisse wir im nachtblgenden vorlegen, und die wir als Er-

g^kizung zu unsrer ältcrn Untersuchung zu betrachten bitten.

Kleba geht, wie erwähnt, von unsrer Arbeit aus. Er deutet aunächst kura einen Teil

der von ans gewonnenen Ergebnisse an, bespricht die Ansichten Sachs*, PfIttgera, Drieschs
nnd Nolls ttber Regeneration und wendet sich sodann zu Versuchen, die die Bedingungen
des Vorganges feststellen sollen. Er richtet dabei den Hlick fast ausseliließlicli jiuf die

Wurzeibildung und sucht die Frage zu beantworten, ob nicht dabei das Wasser von ent-

cihsidender Bedeutung sei.

') Klobs, G., Willkürliehe BntwiekelttngaäDdcntiigeii bei Pflsaxm. Jena, 1906. 8. M ft
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Auch ich stellte mir ursprünglich vor, dafi die örtliche BorUhrung dcä Zweiges mit

flOnigem Wmmt die EntwidcelaDg der Wursdn fördeni kHmn, und fthrte lahlretclie VeF*

«uchc zur Lösung der Frage aus. Sie ergaben , daß die Neubildung von \A'urzeln oder die

iTste Entwickelung vorhandener Anlagen nach innern r4o,s«^tzon geschieht, «laß (lir>s<> in ('rst«>r

Linie den Ort der Neubihliingen bestimmen M. „Konnte auch nicht festgestellt werden, daß

die äußere Berührung der Objekte mit ÜUssigcm Wasser günzUch wirkungslos auf die An-

lage Ton Neubildungen ist, so folgte doeh so viel mit Bestimmtheit, dafi es gegenüber im
innern Einflüssen durchaus in den Hintergrund tritt." Wichtig aber, so wurde weiter aus-

geführt, ist das Wasser, sei es in flüssiger, sei es in dampfförmiger Gestalt, für die weitere

Ausbildung der Wurzeln. In trockener Luft durchbrechen die Anlagen höchstens die Kinde,

während sie in Waaser oder in dauipfgcsättigter Luft zu der ihrem raorphulogischen Orte

am Objekt entspreehoiden Länge auswadhsen. Besonders wichtig fkir den Beobachter wann

die erwihnten Httgel, die meist auch in trockener Luft entstehen und die Wiricnng der innern

Krttfte leicht wahrnehmen lassen.

Um die Suche zu entscheiden, nimmt KlebH-) zuiiilchst in Töjjfe gepflanzte Individuen

der SaUjc laurina und 1 m lange Triebe der S. pcnlanüra und bringt, ohne sie irgendwie

au Terletaen, an Temhiedenen Orten der Zweige mit Wasser gefüllte Glllser an. Das &
gebnis war verneinend, «bestKtigte die Angaben Vöchtinga*. Klebs sucht nun nach einer

seinen Zwecken entsprechenden Weide und findet sie in S. alba viteVina pniduhi (Späth),

deren Zweige sehr leicht Wurzeln bilden. Stecklinge, in feuchte Luft und unter hohe

Temperatur gebracht, trieben auf ihrer ganzen Oberfläche Wurzeln aus, .,\venn sie auch an

der Basis auerst und meist stärker sich entwickelten. Stand aber der Steckling umgekehrt

mit sonem apikalen Ende dirdrt in Wasser, so genttgte das bereits, den hier entstshenden

Wuraeln den Vorsprung zu geben."

Nun nahm Klebs in Töpfe gepflanzt«' Individuen der genannten Weide, brachte an

älteren und jüngeren Zweigen unter Vermeidung jeder Verletzung die mit A\'as8er gefüllten

Gläschen an und fand, daß Uberall die vorhandenen Wurzelanlagen sich entwickelten; und

nidit nur das geschah, sondern es entstanden auch neue Wnrseln, wenn man die auerst ge-

bildeten zugrunde gehen ließ. „An einjuhrigen Zweigen gelang der Verstich nicht so gut;

hier kann die Wurzelbildung viel leichter hervorgerufen werden, wenn man die jungen Enden

direkt ins Wasser taucht. Überall brechen dann die Wurzeln hervor. Man kann den plciclifn

Versuch mit langen Stecklingen machen, wenn mau in müßig feuchter Luit an bestimmten

Stellen Wasser einwirken liflL"

Aus diesen Versuchen schlieSt Klebs, daß bei der genannten Weide eine gentigende

Durchtränkung der Rinde mit Wasser an jedem beliebigen Orte Wurzelbildung hervorruft.

Wenn dies bei den andern Arten nicht geschieht, so beruht das darauf, daß bei ihnen die

Korkschicht zu dick und zu wenig permeabel fUr Wasser ist. Der Versuch bestätigt die

Richtigkeit dieser Anffiusung. Schabte Kleba in der Uttle von Stecklingen der S.pei£mdim
vorsichtig die Korkschicht ab und umgab diese Stellen mit Wasser, so traten an ihnen und

in ihrer Nähe die Wurzeln hervor.

Bei den Versuchen mit S. ritellitta konnte die Polarität keinen irgendwie entscheiden-

den Einfluß ausüben. ,Die Polarität tritt erst zutage, wenn man Stecklinge macht. Aber

num kann audi an diesen die Polaritit vexftndem oder völlig umkehren. Ich nahm swei

Stecklinge von Stüix pentandra und stellte den einen aufrecht, den andern uagekehrt mit

'I Vöchting, H., Über Organbildung im Pflanaenreicli. I. Bonn, 187& 8. 119 ff.

«j Kleba, G., i. c. S, 101.
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den Fanden in das Wa.ssfr piiips Zyliiul< rs, dor im vorliin genannten Gcwiichsliaus Ht.tnd. An
lieiden äteckliugen war da^ apikalu Ende ein paar Zeutimeter von der Kurköciiicht beireit.

Naeh 10 Tagen sagte sich das Resultat (s. Figur 27.) Der anfireehte Steekling hatte an
seiner Basis der Regel gemitfi Wuneln eneugt; das apikale obere Ende hatte an der ganzen

VVundatelle Gallus geljild<>t. Der umgekehrte Steckling hatte am apikalen Ende, der R^^l
entgegengesetzt, ebenfalls Wurzeln gebildet; die Callusbildung war durch das Wasser ge-

hemmt worden. Noch auf auderm Wege konnte luun die Polarität unikehren, ätecklinge

en 8e^ vätUitia befSutden sieh mit ihren basalen Enden in einem WassergefäS, das in einon

fließenden kühlen Wasser von 8—11*C stand. Die apikalen Enden» von einem mit feuchtem

Filtrierpapier ausgeschlagenen Gläschen umhüllt, ragten mit diesem in die um 20* schwan-

kende warme Luft des Gewächshauses hinein. Unter diesen Umständen traten die ersten

Wurxeln nur an den apikalen Enden hervor."

Ana diesen Versodien sieht nun Klebe sdne Folgerungen und schiebt^ soweit ea diese

SUIeankngl^ eine ganse Reihe von Anaelumungen, die vom Verftsser^ von Qoebel, Driesch,

Noll| Winkl er ausgesprochen wurden, beiseite.

Was aber bei den genannten Weidenarteu so leicht möglich ist, das wird sich auch

bei andern Ttlansen ausführen lassen. Wie aus einer spätem iStellc in Klcbs' Arbeit hervor-

geht, hegt w diese Ansicht in der Tat: es ist „in hohem Qrado wahrscheinlich , daO jede

Polaritit nmkdirfaar ist*'). Trifft dies aber an, dann iMfit sich der Sohlufi nioht umgehen,

dafl die Pohurität von untergeordneter Bedeutung für die fraglichen Vorgänge sei. Die all-

gemeinen Ssttze , dio wir über die Bodeutung des Ortes an der Lebenseinheit für die Ent-

wickelung der Zelle sowie der ürgunanlagen aufgestellt haben , dürften sich wohl nicht

mehr aufrecht halten lassen. Und weiter: wenn so leicht umkehrbar, dann kann sie schweriich

in der Weise , wie der Verftsser annimmt und bewiesen sa haben glaabti in der Struktur

der Gewebselemente , der Zellmi, begründet sein. Auf diese Dinge geht Elebs in seiner

Schrift nicht ein; eine später an anderni Orte*) 'gegebene Äußerung läßt aber (Iber seine

Meinung kiincn Zweifel. „Wenn Eitting neuenlingn die Polarität sogar als eine .(Jrund-

eigenscbaft der lebcudeu Substanz', allerdings nur bei höheru PHanzen, bezeichnet, so steht

disse Tatsache mit der Beseichnnng im Widersprach, dafi der Einflofi der Polaritit in be-

stimmten Fällen so sicher und leicht sn beseitigen ist"

„So sieher und leicht zu beseitigen!" Der Leser wird verstehen, wenn sich bei mir (b r

Wunsch regte, mich von dieser leichten und sichern Beseitigung der Polarität einmal mit

eigenen Augen zu Uberzeugen.

Bevor wir aar Besprechung ansero' Versuche Übergehen, noch ein paar Be-

merkungen. Bei den Experimenten Aber die Wirkung flttssigen Wassers auf die Oberfläche

dsr Zweige der A hutrina und pnüunära heißt es, wie wir sahen, in Klebs' Arbeit: „das

Ergebnis war verneinend, bestätigte die Annahmen Vöchtings." Hieraus könnte der Leser

leicht schließen, ich hätte nur solche Arten zum Versuch benutst, deren Wurzclbiidung an

abgeschnittenen Zweigen lediglich auf die Basis beschrftnkt ist Dies wäre aber ein Irrtum.

In der Tat wurden sehr verschiedene Arten verwandt, darunter auch solche, die von der

Basis aus auf weiter Strecke, bis nach dem Scheitelende hin, Wurzeln bilden. Gerade die

hauptsächlich unternuehte S. yiminalia liat (He.se Eigenschaft (s. ( •rgiinbildung L S. "Ü* u.

Rgur S. 29). Wie an andern, so wurden auch an den Zweigen solciier Arten auf verschiedener

Hohe Glasröhren angebracht und mit Wasser gefüllt. Es entstanden nun auf jeder HoIm

•) l. c. S. 112.

>) Kleb«, U., Über Probleme der Jilntwickelimg III. BtologUehes Ceutralblatt. Leipzig 1904, 8. 00».

16*
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im Bereiche des Waasers Wurzeln, ilireZjihl uikI Htärke aber entöpracli stets dein raorphologiucbeD

Orte, an dem das Waner wirkte (Organbildung S. 128). Am basalen Ende wufde eine

grofie Zahl krttfttger, am entgegengeeetsten Ende eine kleine Zahl achwacher WnnelD «n

zeugt; die mittlere Kegion nahm auch in Stllrke und Zahl der Wuraeln mittlere Stellung ein.

Zwischen den Röhren sah man n<Hh die für die Untersuchung .so wiihtigen Wurzelhügel

auftreten. Sehr wohl war mir also die Tatsache lu kaunt, dali unter einer beliebigen, mit

Wasser umgebenen unverletzten RindenflUche Wurzeln entstehen können, aber ich sah ao^

hierbei den Ort der benetsten PUdie als maflgebend an. Klebt hat meine Angaben offeabar

übersehen. Er experimentiert sanichat mit der bewnrMlten Pflanae und gelangt nnn m
andern Folgerungen.

Nun noch eine niethodi.^clie Bemerkung. Bei der Untersuchung morphologischer Dinge

handelt es sich häutig darum, Durchschnitts-, Mittelwerte au gewinnen. Solche Werte

werden gewöhnlich durch bloße SchKtsung abgeleitet, ein Verfahren, das jedoch nicht UB-

bedenklich ist. Leicht können, und zwar ganz, unabsichtlich, Verschiebungen nach der einen

oder andern Seite vorkommen. l)a.s körperliche Auge sieht die Gegenstände .so, wie das

geistige sie schon vorher gesehen. Soweit als irgend nUiglich, .sollte mau daher Zahl uiul MaÜ

oder doch wenigstens die eine oder das andre anwenden. Bei unsern Versuchen ist äta

Zllhlen leicht, sohwierigw aber genaues Messen. Wollte man neben der Zahl der Wando
auch noch deren Lftnge einaeln bestimmen, so ergtbe sich eine höchst langwierige Arbeit;

sodann wtirde die Darstellung bcdenklfch breit werden. Wir haben uns daher auf das

Zählen der Wurzeln beschränkt, und zwar um so mehr, ahs ihre Zahl in den verschiedenen

Kegioneu das eigentlich Entscheidende istj Maße sind nur nebenher angegeben.

Beim Zfthlen wurde so verfahren, dafi die Länge des Zweiges in drei f^eiche Stracksa

geteilt lund anf jedor die Zahl der Wuraeln bestimmt wurde. Fiel, waa nicht aelten Torkam,

eine Wursel auf die Grenzlinie, so wurde sie abwechselnd bald der einen, bald der andern

Region zugerechnet und damit den von der Statistik ^'estellten Forderungen entsprochen. Hätte

man den Zweig in vier oder noch mehr Strecken geteilt, so wUrc größere Genauigkeit erreicht

worden, beaondera daa basale Ende bitte sich scharfer ausgeprägt. Wir glaubten uns alwr

annXchst auf dni Regionen beschrttnken au dürfen, da achon dabei die Verteilung der Wursdo
am Zweige deutlich hervortritt.

EiuflufH der Polarität und des Wassers auf die Wurzelbildung.

Versuche mit Salix alba viteUma pendula.

Unser erster Versuch soll bich an die Angaben Klebs' Uber das Verhalten der Zweige

in feuchter Luf^ knüpfen. Äuflert aich wirklich die Polarität in der WunelbildDiig so wenig,

wie wir nach Klebs' Darstellung und seiner Figur 8. 102 annehmen mttssen?

Um diese Frage zu beantworten, wurden zehn ZwMge fast vollständig in einen mit

Wasser «gefüllten Zylinder eingetaueht und in 15 Stunden ausreichend durc litränkt. Sodann

stellte man sie verkehrt in einem groUon Glaszylinder auf, dessen Boden mit einer niedrigen,

nur etwa 3 mm hohen Wasserschidit bedeckt und dessen W^and ihrer gröfiem Fläche nach

mit stets feucht gehaltenem Fliefipapier ausgekleidet war. Nachdem der Zylinder mit emer

Glasscheibe bedeckt worden, wurde noch eine Glasglocke Übergestülpt, deren Linenwand
wieder mit stets feucht gehaltenem Fließpapier ausgekleidet war, und das Ganze endlich

durch einen schwarzen ^Pappzylinder der Wirkung des Lichte« entzogen. Die Luft im
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Zylinder wurde oft erneuert. Die Temperatur im Räume war hoch sie betrug nicht unter

2"*, gewöhnlit li aber _'.! L*') " (y und mehr. Die Zweige hatten eine Länge von 35,5—30 cm

und einen mittlem Durchmessor von 5—7, meistens von Ü—1),5 mm. Sie waren so zu-

geschnitten, daß das Scheitelende von einon kaneii| etwa 5 cm langen IntomodialatOoke,

eingeiioininen wurde, mit diesem tauchten sie in die sehr niedrige Wasaerachicht am Boden

des Zylinders. Es konnte also nie ein innerer Wassermangel eintreten, und äußerlich waren

rie von dampfge.siittigter Luft umgeben. Dauer des .Versuches 15. Febraar bis 15. Mära.

Das Ergebnis aeigen die folgenden Zahlen.

Zahl der Wurzoin im

Nr. L&Dge dei Zweige» in cm bualeu Drittel luittlerii Drittel upikaleu Dritt4.'l •SuUlllH'

1 98,5 16 11 13 40

2 37,5 23 20 18 Ol

8 39,0 39 19 20 78

4 85,5 9 2 3 14

5 14 8 2 24
6 39,0

38,5

16 4 4 24
7 29 14 11 54
8 3(3,0 13 8 3 24
9 37,ü 19 3 1 23
10 38,5 9 5 3 17

Summe: 378,5 187 94 78 359

Mittel: 87,8 18,7 9,4 7,8 35,9

An diesen Zahlen fallen zunächst diu gruben individuellen Verschiedenheiten unter

den Zweigen »uf: Nr. 4 hat die geringste Zahl toh Wuneln mit 14, Nr. 3 die httchtle mit

78 herrorgebmdit. In aUen Fällen ist das basale Drittel das am stärksten besetzte, das Ver*

hlltnia Bwischen basalem und apikalem Drittel jedoch sehr ungleich: Nr. 1 führt im ersteren

16, im letzteren 13, Nr. 9 in jenem 19, in diesem 1 Wurzel. Im Mittt-l weist da.s basale

Drittel mehr als doppelt so viel Wurzeln auf als das apikale; ea hat mehr als das mittlere

imd apikale Drittd susammeD genommen. Eboiso Tersehieden wie swisehen basalem und

apikalem Drittel ist das Verhlltnis swisehen basalem und mittlerem Drittel: Nr. 2 fllhrt im

erstem 2'.i, im letsteren 20, Nr. 9 dort 19, hier 3 Wurzeln. Und nicht minder verschieden

i-t (l.is Verhältnis zwischen dem mittleren und apikalen Drittel. In drei Fällen weist dieses

etwas mehr Glieder auf als jenes \ in den Übrigen sieben Fällen ist das Verhältnis umgekehrt.

Zur Veranschaullohung der Ywtmlnng und Lftnge der Wuraeln an einem in der an«

gegebenen Art behandelten Zweige mag Figur 4 aufTaM V dienen. DieZaU der Wuraeln

ist hier höher als der Mittelwert

Unsre Zahlen /eisten, daß der Ort einer Wurzelanlnge am Zweige für ilnc Kiit-

wickelung von hoher Bedeutung ist; und dabei hat man wohl zu beachten, daß in der ver-

kehrten Stellung der Objekte die Schwerkraft der innern Ursache entg^nwirirt. Der

PsnllelTersncb mit aufrechten Zweigen wurde deshalb nicht ausgeftthr^ weil daa Eintauchen

der Basis^ wenn auch nur auf ganz kuner Strecke^ die Wuraelbildung sehr beeinflußt. An
den verkehrten f)l>i('ktt.ii traten an den vnn Was.ser umgebenen Enden in keinem Falle

Wurzeln hervor. Daraut aber, <la« dif Zweifle durch die Sühnittüächen stets sollten Wasser

aafDehmcQ können, wurde hier Nachdruck gelegt.

Die Torihin gezogenen Schlösse ttber die allgemeine Verteilung der WunMln am Sprofie

«feben aidi bestimmt aus unsem Versuchen, bestimmt demm, weil in allen Flllen die Basis
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mehr oder minder stark hervortritt. Ob dagegen uiisre als Mittel abgeleiteten Zahlen schon

ala brauchbare Nüherungawerte gelten können, lüßt sich nicht ohne weiteres entscheiden. In

Anbetracht der bedeutenden individuellen Ver»chiedunheit der Zweige wäre eine großer«

Sunmie von Bettiminungen wantelMiuwert gewesen. Doch nteheii bald miteateiieBde Be-

obadtttmgen «ehr walmcheinlich, dafi die genannten Mittelnhlen in der Tat lehon als bmcb-

bare Werte betrachtet werden können.

Unser erster Versuch hat einen so großen Gegensatz zwischen den beiden Polen er-

geben, wie man ihn nach Kleba' Angaben kaum erwarten konute. Wir wollen nun die Zweige

tdlweiae in Waeier eintauohoi. Ctoechiebt ee mit dem Selidtdende, dann dflrfen wir nach

Klebe' Worten und nach aein«r Figur omnMetiMi, defl der Untersehied swiachen den beidra

Enden vHXßg eehwindct. — Indem wir an unser eigenes erstes Experiment anschließen, fragen

wir nunmehr, ob das Verhältnis in der Zahl der Wurzeln an den beiden Enden verilndert

wird, wenn das eine oder das andre mit otfener Schnittfläche in Wasser getaucht wird.

Unter diesen Bedingungen wird das Wasser von außen und innen auf den Zweig einwiifcen.

Um einen ersten Einblioic su erhalten, brachte man acht sehr krttftige Zweige in swei

Zylinder, die eine Hälfte aufrecht, die andre verkehrt, jede aus anntiiemd gleich

starken Gliedern bestehend. Die Zylinder waren mit einer 13 cm hohen Wasserschicht ver-

sehen, d. h. einer Höhe, die einem Drittel der Zweiglänge entsprach. Die Zylinder wurdeo

in eine große Porzellanschale gestellt, die wieder eine Wasserschicht führte und nun mit

einer Oloeke bedeckt, welche in das Wasser der Schale hinabreichto; die Wände der Glocke

waren «im Überfluß mit Fließpapier ausgekleidet. Über das Ganze stülpte man eiaeii

sdiwarzen Kezipienten. Terajicrntur 2n^2r)° C; Zeit: Februar nnd Min.
Nach 22 Tagen wurden folgende Zahlen festgestellt.

a. Aufrecht gestellte Zweige.

Zahl der Wurzeln am

Nr. L&uge der Zweige baiwleu Drittel niittleni Drittel ujiikalen Drittel Suuune
in em in WsMer

1 40,5 40 16 15 71

2 37,0 29 11 4 44
8 99,0 82 13 0 45
4 89,5 40 10 8 58

Summe

:

150,0

39,0

141 50 27 218
Mittel: 35,2 12,5 54,5

b. Veikdirt gestellte Zwdge.
•

Hr. Liege Bassles Drittel Hitd««s Drittel Apikales Drittel SuBUBC
in Waaser

1 88,0 8 0 3 11
2 30,5 14 10 23 47
3 38,0 11 7 11 29
4 40.0 22 12 2t) 60

Summe

:

152,5 55 20 03 147

Mittel: 38 13,7 7,2 15,7 3ö,7

Die Zahlen der beiden Reiben rufen einige Überrasehung berror. ZnnSebet Mt der

groBe Unterschied iwischen den aufrecht nnd Terkehrt gestellten Zweigen nuf: jene fthreo
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Im Mittel ri4,5. diese nur 3»), 7 Wurzeln; in jenen tritt das basale Drittel sehr stark hervor,

während das mittlere und das apikale zurückstehen. Im Hinblick auf die in unscrm ersten

Versuche gewonnenen Zahlen möchte man schon hieraus auf einen die Wurzelbildung

Affderndm Einflnfi dM Waasm •chUefleo, «nf den noch deuttidier da» Vei^iUmi der wkehrfe*

gestellten Zweige hinw^t Hier bat das in Wasser tandieiide SeheiteleBde 15,7 Wnneln
erzeugt gegenüber 6,7 an Unn von feuchter Luft umgebenen entsprechenden Teile der auf*

rechten Zweige. Die husi» der letzteren übertrifft die der crsteren um mehr als das 2'/2 fache.

Und weiter: an den verkehrten Zweigen weist das Öcheitclende mehr Wurzeln auf, als das

basale; hier finden sich 13,7, dort 15,7, also 2 mehr.

Die anffidleade Versdhiedenlieit swischen den 1»eiden Reihen von Zweigen fordert

zu weiterer Untersuchung auf. Handelt es sich hier tun beständig auftretende Unterschiede

zwischen aufrecht und verkehrt gestellten Zweigen oder um ZufiÜUgIceiten, wie sie \uis jede

statistische Untersuchung kennen lehrt?

Zur Beantwortung dieser Frage wurden weitere lü, paarweise möglichst gleiche

Zwe^ Bum Versaohe gewiblt, deren Dnrebmesaer, auf halber HVhe dee Zweiges bestimmt,

6—8 mm betrug. Acht davon wurden wieder aufrecht, acht verkehrt bis zu 13 cm Tiefe

io Wasser gestellt. Die sonstige Behandlung war in allen Punkten wie im letzten Venuoh.

Zeit: 12. April bis 4. Mai. Dieses Mal ergaben sich folgende Zahlen.

a. Aufrecht gestellte Zweige.

Zahl der Wurzeln am

Xt. basHicii Dritti-I nitUem Drittel apikalen Drittel
in ni\ in Waascr .

1 37,0 19 10 13 42

2 34,5 18 11 4 33
8 35,(1 27 11 3 41

4 39,0 25 16 G 47

S 38,0 16 9 8 33
6 35,5 22 12 0 43
1 37,8

36,5

18 13 5 3(i

8 23 8 2 33

Summe: 293,3 168 90 50 308

Mittel: 36,6 21 11,2 6,2 88,5

b. Verkehrt gestellte Zweige.

Basales Drittel Mittleres Drittel A)iikal*-8 Drittel

in Wasser

1 3<>,ö

89,0

25 11 11 47

2 32 10 14 5(>

3 37,0 19 6 1(» 35

4 34,5 25 8 Ü 39
S 36,0 18 4 6 28
6 39,0 35 18 9 57
7 37,5 19 10 7 3(3

8 3ü,0 19 11 13 43

Summe: 295^5 192 73 76 341

Mittel: 86^9 24 9,1 9,5 42,6
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Die Zulileu dieser beiden Verauchsroibea gewähren ein andre« Bild aU die der vor-

heig«hendeo. Die verkelirt geatellten Zweige Iwben' mehr Wuneln erseagt als die «nf«

rechtai, jene 42,6» diese 38,5 ; doch ist der Unterscliied hier weit geringer als in den loent

gewonnenen Reihen. Vor allem fällt auf, daß die in Wasser tauchende Basis der aufrechten

Zweige nur 21 , die der Luft ausgesetzte an den verkelirten dagegen 2 t aufweist. Die

Schcitelenden aber verhaltet! sich iibulich wie iui frühern Versuche, doch ist der Unterschied

geringer: der von Luft umgebene hat 0,2, der in Wasaer getaaehte 9,5 Woraeln eraeiigt

Dort waren die entsprechenden Zahlen 6>7 and 15,7.

Wie man sieht, gleichen sich die Zahlen der beiden Versuchsreihen gegenseitig aas. Sie

wiederholen die alte, nicht genug zu beachtende Lehre, in Untersuchungen, wie der vor-
(

liegenden, aus einzelnen oder wenigen Beobachtungen keine allgemeinen Suhltlsse xu xiehen.
|

In don bddon Reihen tron Ymenuihmi hatte die Wasaeraohidit eine Hiflie Ton 13 cm;
j

ein Drittel der Zweigllioge war eingetaucht Es schien nicht, als ob dw infolge der Leben»-
j

ttttijgkeit der Zweige ungleiche Partiardruck des Sauerstoffes in den verschiedenen Höhen

des Wassers einen EinHuß auf die Zahl der entsteliemleii Wurzeln habe. Wohl itußerte «ich \

die Wirkung des fraglichen Druckes darin, daß gewöhnlich die der Wasseroberfläche nahen '

Anlagen sich am ersten entwickelten und auch einige Zeit im Wachstam voraneilten; spiter

dagegen hielten sie diesen Vorsprung vor den basalen nicht immer em, and, was hier die

Hauptsache, die Zahl der Wurzeln schien, wie erwähnt, nicht verändert zu werden. Au
Vorsicht wurde jedoch noch eine dritte Reihe von Versuchen anf?|j:efllhrt, in der die Wasser-

schicht nur -1,5 cm hoili war, die übrigen Bedingungen aber gli ich blieben. Die Zahl der
]

Zweige war 12; sie wurden zur einen Hälfte wieder aufrecht, zur andern verkehrt aufgestellt i

Sie waren im gansen etwas schwächer als die vorigen , ihr Durchmesser betrug 5—6 nun.

,
Temperatur hoch, 22—27« 0. Dauer des Versuchs: 8. April bis 8. MaL Am SchluS ftnd

man folgende Zahlen.

Zahl der Wurzeln,

a. Aufrecht gestellte Zweige.

Nr. Liage^ des Zweigen HasnlfH Orittel Mittleres JL>rittel Apikales Drittel Simv«
in cm

iu Walser über Wasser Suimuu

1 39,5 18 9 27 5 1 33
2 40,0 11 12 2:5 0 0 29
8 39,5 13 12 25 4 0 29
4 40,0 19 14 33 4 5 42
5 39,0 12 12 24 14 5 43
tf 40,5 HJ 12 28 0

*

2 30

Summe: 238,5 89 71 l(iO 42 18 215
Mittel: 39,7 HS 11,8 26^6 7 2,1 35,8

b. Verkehrt gestellte Zweige.

Nr. Länge Basales Drittel Mittlere« DritU 1 A jiik il< (< Drittel SumiBS

Aber Wasser im Wasser Summe
1 39,5 11 8 0 8 S 27

2 39,0 22 12 2 5 41

3 :i<»,:, 14 3 0 5 5 22

4 40,0 11 6 1 5 6 23
5 40,0 Q 12 4 4 8 26
6 40«5 4 IH 4 5 9 29

Summe: 238,5 68 57 11 32 43 168
Mittel: 39,7 11,3 9,5 1,8 5,3 7,1 28

t

«
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Vergleichen wir nun die ZaliliMi in (Hcscn liciflcri licilicn mit denen de» vorhergehenden

Versuchs. An den autrechten Zweimen, denn hii-alr Htiih'n bi« zu l'-i eni tief in Wasser
tauchten, entälanden in dieser Kegion je 21 Wurzeln, au denen, die nur 4,ö ciu tief ins

Waswr reichten, 14,8. Da hier die Hohe der Waaserschieht fyat nur Vi von der betrigt^

die dort geboten wurde^ die Zahl der Wurzeln hier aber '/s von der aitamaebt, weiche dort

auftrat, so könnte man annehmen, daß «ler ungleiche SauorstofTgehalt in den verschieden

ticfon Wasserscliit hti^n auf die Zahl der Wurzeln einwirkr^. Zu derselben Annahmn führt

iliw Verhallen der eingetaucliten Scheitelendeu in der tieferen Wasserachicht; hier wurden

10, in dar minder tiefen 7 Wuneln gd>Udet statt 3,3, die man etwa hfttte erwarten dftrfon.

Die einoi wie die andern Zahlen sprechen also dttr den vorauagesetaten Eänflnfl. Dennoch
möchten wir bei Wasserhöhen, wie sie in unsern Versuchen angewandt wurden, der Wir»
kunp des .Sauerstoffs keine große Hedeutung Ijeilcgen, und zwar aus Grlinden, die sich aus

audern, hier nicht zu erörternden iCxporiuienten ergeben

Die Zahlen der im leisten Versuche erzeugten Wurzeln sind geringer als die in den
beiden vorigen Reihen beobachteten. Dies httngt wahrscheinlich mit der etwas geringeren

Stärke der Zweige «tsammeu. Im allgemeinen gilt die Kegel, dafi kriftige Sprofic mehr
Wurzeln hervorbringen als schwache; nur l»t sie nicht im strengen Sinne zu ncliincn. Nicht

selten beobachtet man, daß dünne, übrigens gleicblange Zweige mehr Glieder bilden als

stirkere.

I) Nur nebenher sei auf eine Arbeit K&nturB hingewieaen, in der er8t«>UA <ler Hintluß des äanerstoffe«

auf die VVnrzolhildunf;, zweitens die Wirkung der Zentrifnßalkraft niif die Verteilung der Wuneln und
Sprrws.- .III Sti'i klii»;r«'ii Wehuiidelt wird

Um den KiiitiuU d<-H SaiiiTHtoffert tet»txii.<«telleii, taiiclit KüHter RiIk'h- und \Voidenawei|{e in aufrechter

8tellun(7 bis zu hulbi-r l-änirr in Wunser ntid »i<'lit nun die Wurzeln ziu-r^t auf der HShc des Wasscr-

«pi<*}(el« aud von da aii^ Mlliniildicb naeli <1it Hasi* iiiti entstellen. Ks kumi narii Kii.stcr tiii'lit zweifelhaft

mn, «latt diene Fonn der Wurzi-iliildung auf der Eiuwirkiuijr »Ii«* SinuTsttoffti «Irr Luft berulit. — In meiner

«hon vor 27 Jahn-ii veröftV-ntlichon Sehrift (Übor Clrfrünbililun-; usw. I. S. l;tl Ö) findet man die»en Gegen-

(lind ein^clieiiil erörtert. Ki« wnniiMi etwa HO cm lange ZAvci<;'- aitl'n . ht in Zylindom aufp-hfin^t und

diew m weit mit \Va-*»er ;ri>ffi||t, daß da^ Schi iri li-ndi' nur weiii;; übi r lifii \Va^^sl*r«|li(«);^>l vnrnifrte. Unt«'r

lÜMpn l'mi^tuiKlnt liil<i>'ten !<icli zunächst ili<- dem S<-Iii>itel ualien \Vurzelunla;;i-ii au.-«, dt'iien weitere bis zu

iin<;lt'i('liiT Ti<-fe im Wa.HSfr fidgtcH. l'u) iiiii Kli-l)-< /ii M|in-p|ien, WST hier also die Polaritftt umgekohrt.

B«i diesen und ähidirluMi Vcrsiulieti lilii l» ich Jt ilucli nicht Mfchen , r»ond«'rn liefi'rte den cxperimeutellen

Bfweifl, «tuli diit frii<;liche Wurzeihildunj; tat»4Ücldich von der Zuleitung des Sauerstufls abhängt (a. a. O.

l-'6i Küster ii'xht zwar den Titel meiner Behrift au, die erwftbnteu Angaben aber und noeb einiges andre

idtpiiit VT fdMTKi'lu'u zu haben.

Um dii- Wirkung; der Zentrifii}.';ilkraft auf lUv S|)iull. uml Wurzelltildiini.' /u Ix slinuncn, befestigte

Köster Steckiinf^' von Wfidi'ii uml iindern Artni in hiui/dntah-r l.-.ifir an «'iiieii Zi'iilrifnt.'alnp|»arat und
«etjtc -li,' währeiKl kurzer Zi-i(rii am T.iiri- in niichc Drriaiii;,'- I't'r \'cr?iiu-h zi-i^ti', ilali .|it (»rt «ier sich

entwiikt'Uiih»!! KiiKspt-n fidi in dem Simii' \rr:nitii-rtc, dali <ii>' ilcni I-)rfhiuif.'»uiiltfl|niiikt<' fcriif^ti'ii Ti'iln

"Vr Objekte etwas bevorzn>rt wunlen. — Die Kra^re, die Kfister lii«T zu beantworten sucht, bilih i i im n

Teil :i!!;ri'tin'iii'"i Pr"''!''«!-* 'I<'r Sebwerkraftwirkmi'jr auf ilic Or^ranliiMun^' am PfbinztMikiirin'v , dn^ in

iDf'mvT Arbeit cbentallrt auslnlirlicli behandelt wurdi-. Auf S. Im) int ilas Krirclini.-« di>8 Zontritufjalver-

mhf» vorauageaagt. Er wurde nur deshalb nieht angestellt, weil ein pasxt'iuli-r Apparat daau fehlte, da-

für aber der Klinnstnt-Vi'rsueh aii?<>rcfrdirf, der jenen ausrrii lu iul ersetzte. Ollenhar ist K ü t e r auch dieser

T«l meiner Untenuchungen, ebeiisu wie Kn^ c Arbeit über dm Kinliiili <ier .Seh« t rknift auf Adventiv-

Uildnn^, mtgangea. Wir wOrden diese« Umatandes niebt erwftlinen. wenn der Aufsatz Küsters nicht

f(>lfr<'nil«ii Satz eTithielte: ,AiIer^, w.it fther <lie Spn>ttbibhni^' der akr>>|>etal zcntrifnuierfen Olijekte zu Haireii

•«( ütcbt im Widcnnpruch mit den bekannten Eracbeinungen, in welchen die von Vöchting und vielen

"dam Amoven eingehend studierte 4'olscitiU' ihren nonnalen Ausdruck findet*!

Jahrb. f. w. B IM. XL L. 1904 8. 279.

BoUaiMh» Zaitung. UeU Vl. VUl. 16
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Hinzuweisen ist noch darauf, daß in der dritten Kcilio von VensuclKn dii' vork<lir!

aufgestellten Zweige, wie in der ersten und im Gejicntiatz zur zweiten, weniger Wurzeln

hervorgebrauht haben als die aufrechten. Der Unterschied ist beträchtlich, 2(> gegenQber

35,8, doch nicht so groB wie in dw ersten Reihe, wo das Verbllltnis 37 nu 54,5 betrag. Ei

•ollen nnnmdir die Zahlen der drei leisten Versachareiben su einer einsigen verrinigt

werden.

Aufrecht gestellte Zweige.

Zahl der Wurzeln am

Beibe basalen Drittel mittlem Drittel apikalen Unttcl
gans oder trilweisc in Wasser

1 141 50 27 218

II m 90 50 308

m 160 42 13 21'

Summe: 469 182 00 741

Mittel: 2G,(J 10,1 5 41,1

Verkehrt gestellte Zweige.

Zahl der Wurzeln am
Beibc ba»iileu Drittel uüttleru Drittel apikalen Drittel l^umu«

gans oder teilweiae in Wasser

I 29 63 147

II 192 73 76 341

III <» 57 43 168

Summe: 'Mh löit 182

Mittel: 17,5 8,8 10,1 3Ü>^

Aus den beiden Zahlenreihen geht deutlich hervor, daß bei dieser Weidonform das

Eintanclien der Zwfig»; bi.s zu der angegebenen Tiefe; die \A'urz(>lhildung im nereirlic d^
Wassers steigert. Die Zahl der W^urzeln an den ein;;^etauthten basalen Enden verhält sich

zu der, welche an den von feuchter Luft umgebenen entsteht, wie lU : (3,7, an den Seheitcl-

enden sogar wie 10:5. Erwägt man, da6 die wirklichen Zahlen betrüchtlich sind, 469

und 31.', 182 uiul '.in, so darf man die etwa mögliche Annahme, daß es sich hier nur um

Zufälligkeiten liiindle, als ausgescbloBsen betrachten. Das Wasser hat also die fragliche 6k-

derndc Wirkung.

Um das Verhalten der partiell in Wasser getauchten Zweige zu veranschaulichen,

wurden swei davon gezeichnet, FHg. 1 Taf. V ein verkehrt, Fig. 3 Taf. V ein aufrecht gestellter,

beide mit Wurzelzahlen über dem Mittelwerte, Der Einfluß des SauerstofTgehaltea in den

verschiedenen Hohen des Wassers auf das ^^'urzelWachstum lilßt sich besonders an dem auf-

rechten Zweige deutlich wahrnehmen; die krUltig.sten Wurzeln stehen jedoch auch hier dicht

an der Basis. Fig. 2 Taf. V zeigt einen der Zweige, die auf der von Wasser umgebenen

Strecke fast keine Wurseln hervorgebracht hatten. Die punktierte Linie deatet die Hdhe

des Wasserspiegels an.

Nachdom dies festgestellt worden, ergibt sich die weitere Frage, wie groß der

Einfluß des W'assers ist, ol) er sich numerisch bestimmen, ob sich eine Konstante dafür ab-

leiten lasse. Zunächst ist zu bedenken, daß auch die Schwerkraft einwirkt, und zwar orts-

bestimmend in dem Sinne, daß die Wurselbildung an den nach unten gewandten Teilw ge-

steigert wird. An unsern aufrecht gestellten Zweigen bildet die Zahl der Wundn die Summe
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der Wirkiiiif^en von l'olaritiU, Srliwcrkraft und Wasser, an di-ii vcrktlirti ii mir die .Summe

der beiden letzteren. In der eratcn Heihe von Versuchen, in denen die verkehi-l uutgeatellten

Zweige von feuchter Luft umgeben waren, fimden wir am apikalen Drittel 7,8 Wuneln,
also 2,3 weniger als an den verkehrt eingetauchten und 2,8 mdir ab an den Scheitel»

enden der aufrechten SproBe. Danach wftre dor Unterschied in den beiden großen durch

Zusammensti'lliing ß^cwonnenen Reihen lur Hälfte der Wirkung der Schwerkraft, lur Hälfte

der des Wassers ziizuaclircibcD. —
Es mag dahingeetellt bleihen, ob die angeführten Zahlen dem wirklichen Sachverhalt

entsprechen. Eine genaue, auf die LOaung dieser Au^be gerichtete Untersuchung mUflte

sieh aof eine größere Zahl von Sprossen stützen. Iramerhin mögen unsere Zahlen ab
Näherungswerte dienen. Das nnj^owandtc Verfahren zeigt, wie man dieso gewinnen kann,

und wir hoffen, sie neben andern Werten in der Folge genauer zu beatimnien.

Daß unsre 2*ahlen im ganzen, branchbare Näherungswerte darstellen, darauf deutet

die Übereinstimmung hin, die die Durchechnittowerte im ganaen, besonders die an den ver^

kehrt aufgestellten Zweigen gewonnenen, aufwiesen. Die der feueliten Luft ausgesetsten ver-

kehrten brachten im Mitti l ;V),t> Wurzeln licrvor, die mit den Scheiteln in Wasser getauchten

•il»,5 — Zahlen, die nur um .<i,(i V(ineiiian<ler al»\veichen, also überrasehend .ihnlieh sind. Und
doch handelt c» »ich in der einen Uruppo nur um lU, in der andern um Iti Zweige. —

-

Diese Obereinstimmung fahrt su dem nicht unwichtigen Schlüsse, da0 beim teilweisen

Emtauehen der Zweige nicht die Summe der auswachsenden Wurzeln vergrößert, sondern

nur eine partielle Versclilehun;; ihres Ortes nach dem Bereiche des Wassers hin bewirkt wird.

Sie lehrt ferner, daß liie Summe der von Zweigen der.solhon Länge und St.trke .sowie des-

selben Alters und EruUhrungäzustandct» in deraelben Stellung erzeugten Wurzcia eine kon-

•tmte QrOBe is^ dafi die individuellen Sehwmkungen von einem ÜMetse beherrscht werden.

Difi ein solches vorhanden sein mttsse, ergibt sieh übrigens schon aus allgemeinen statistischen

Erwägungen.

Die Betrachtung unsrer beiden koml»inierten Zahhnireihcn legt von neuem die Frage

nahe, welche Ursachen die Verschiedenheit in der Wurzelzulil der aufrecht und verkehrt ge-

•teUten Zweige hervorgerufm habe. An den 18 aufrechten Zweigen wurden 741, an den

verkehrten 056 Wuraeln erseugt — Zahlen, die im Verhiltnb von 10 su 8,9 stehen. Die

Sannen sind zu groß, um die Annahme zuzulassen, daß es sich bloß um eine statistische

Zuftlligkeit handle. Unter den gegebenen Bedingungen wird die Annahme nahegeh'gt, daß

die Schwerkraft den Unterschied verursacht habe, daß ihr somit neben der ortsbestimmenden

noch dne weitere Wirkung von der Art sukomme, dafi sie im aufrechten Sproß die Wurael-

hildttag fördere, im verkehrten dagegen hemme. Bedeakt man, welche Störung die ver^

Iwlirle Stellung im Wiiehstum von Gliedern hervorruft, die normal aufrechte Stellung haben,

w erscheint eine soIcIk; Annahme nieht befrenidlicli. Die Sache bedarf aber noch weiterer

Untersuchung, um so mehr, als später mitzuteilende Beobachtungen au einer andern Weiden-

form nicht damit Ubereinstimmen.

Es ist nun klar, daB, wenn man auf Zweige der 8, aiho vitdUna in verschiedenen

Hithen örtlich Wasser einwirken Iftßt, übenill Wurzeln entstehen können; sie werden aber,

«0 clllrfen wir erwarten, im allgemeinen in der Zahl auftreten, die dem Orte entspricht. Der
N ersuch hestiltigt diese \'orausset/.ung. N'ier kniftige Zweige von .')!)

—

'>2 cm Länge wurden

in aufrechter Lage un ihren basalen und apikalen Enden mit WausersUulen von je 10 cm
HsIm umgeben. «Die Stative mit den Objekten stellte man 2V> m vom Fenster «mtfernt

b eben Baume auf, dessen Temperatur 18—24" C betrug. Dauer des Versuches: 17. Februar

^ 17. Uärs.
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Folgendes war das Ergebnis:

Nr. Basale» Ende Apikale« £iid« Summe

1 35 16 51
2 40 4 44
3 25 9 34
4 28 0 28

Summe: 128 29 157

Mittel: 32 7,25 39»2

Diese Zahlen stimmen mit den in unsern Reilien gegebenen ae wohl ttberein) wie man
für vier Zweige nur erwarten darf. Besonders sei auf die vier stai'ken Zweige Terwiesen,

die in aufrechter Stellung am basalen Ende von Wasser umgebeu waren. Aber ein Um-
stund fiill^ auf: ilii' /u«;igc haben auf der Lüngc von 20 cm so viel Wurzeln gebildet, wie

die andern auf einer von 4U cm. Zwar waren dicoe vier Zweige 1<> cm länger als dit-

früher angewandten und enthielten daher mehr Reservestuife ^ aber es erscheint doch fraglich,

ob hierin allein die Ursache des ZahlenverhSltnisses Hege. Konnten nicht innere kompen-

satorische Vorgänge im Spiele sein? Auf diese Frage kommen wir .später BUrflck.

Wie wir im Hingänge sahen, stellte K 1 1; h s .uich ^^'r.su(•lll' mit gebogenen Zweigen SU.

Wir wiederholten die Form de« Experimente, in <l<'r ci- lange i>teeklinge anwandte.

Von einem aus der Spaeth sehen Bauuiäcltule lic/.ogcnun Bäumchen wurden acht der

xarteren hängenden oder horisontal gerichteten Zweige genommen, deren Durchmesser an

der Basis 4—5 mm betrug. Nach Entfernung der Spitzenenden hatten sie eine Litnge von

70—so cm. Zwei weitere »tiirkere aufrechte Sproße nahm iiinn vom Seheitel desselheii

Biiumehens; der eine hatte 8."), der andre 72 em Lilnge; die Üurehmeäser an der Basis waren

9 und 9,2 mm. Alle Zweige waren einjährig. iSie wurden in weitem Bugen gekrümmt und

mit den beiden Enden in Wasserschichten von 18 cm Hohe getaucht Die Zylinder erhielten

ihren Platz auf dem Tische eines Arbeitssimmers in 2' 2 m Kntfernung vom Fenster.

Da l;lii^'(?re Zeit trübes Wetter herrschte, so wann die nhjt kte s -hr diffuser Releuehtnog

ausgesetzt. Temperatur lS-~24" C. Dauer de« Versuchs: lU. Februar bis lü. Märs.

Das Ergebnis war, wie folgt.

Zahl der Wurzeln

Nr. am basalen Ende am apikalen Ende

1 32 2
2 31 0
3 29 2
4 34 1

5 27 0
0 28 2
7 du 3
8 33 2_

Summe : 244 12
Mittel: 3U,r> 1,5

Etwas abweichend verhielten .sich die zwei stärkeren Zweige. Sie erzeugten

Nr. am bauaU;a Eudc am upikalcu £ud«

1 41 6
2 38 10_

Summe: 7i> 15
Mittel: ^9,5 7,5 ^

^ f
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l )a i\'T Untei-schied xwiachen den beiden Enden, bosondci-ä den Bchwiiclieren Zweigen,

iiberrascliend groß war, so wurde noch ein wiil' icr N'crsiuli mit »eolis Zweigen angestellt,

die an Stilrke den ersten acht glieii<'n, aber nur I") "»"i ein Höhe hatten. Die Wasser-

schichten waren vun lö cui iiühe. Dauer dea Versuciis: 17. &[ärz bid 20. April.

DieMB Mal fanden uch folgende Zahlen:

Zahl der Wandn

Nr. am baralen Ende am apikalen Ende

1 \-2 u

2 11> Ü
3 13 2
4 11 2
5 IG 0
6 12 3

Summe: H.i

"

Mittel: 13,8 2,1

Das V^erbältniK diu- Zahlen an den bi iden Enden ist in den drei Reihen nnnilliernd

wie 20 : 1, 5:1 und 7 : 1. Die beiden letzten V^erliültniHso weichen wenig von einander ub,

sehr bedealend aber von ihnen das ente. Worauf die Unterschiede beruhen, läfit sich

nicht sagen.

Zu erwHlinen ist noeli, daß, wenn man solche Zweige diuiernd tmter d<'n angegebenen

Bedingungen stehen lilßt, sie endlieh ahsti rlien. und daß dieser Vorgang, soweit wir an sechs

Objekten gesehen, »tetti am Seheitelcude beginnt; immer war dieses schon schwarz, wenn das

hmle Ende noch grQne Farbe hatte.

Veigleicht man die Zahlen, wdche fbr die gebogenen, an beiden Enden in Waiaer

getauchten Zweige erhalten wurden, mit den fUr du- geraden, ebenfalls an beiden Enden

von Wasser umgebenen Objekte festgestellten, so fallt der große Vorzug auf. der bei den

ersten der Basis zukommt. Noch mehr tritt dies hervor, wenn mau die geraden, nur un

einem Ende eingetauchten Sprofie heranxidit Wodurch diese Verschiedenheiten verursacht

werden mögen, soll hier unerSrtert bleiben.

In ansrer bisher ausgeflihrten Untersuchung haben wir bloß die Zahl der ^^'urzeln

in den verschiedenen Regionen ins Auge gefaßt; au.s ihr g« ht die Wirkung der Polaritslt

am deutlichsten hervor. Weiter spricht sich diese aber auch in bekannter Art in der Länge

der Glieder aus. Indem wir auf alle näheren Angaben hierüber versichten, hebm wir nur

nooh folgenden wichtigen Umstand hervor.

Stellt man kräftige Zweige aufrecht wenige utiiijoler tief in Wasser, so bilden »ich

zuerst die in der Nilhe iler liasis vorhandenen Wurzelanlagen nu.s. Bei längerer Dauer des

Versuches aber werden auch noch adventive Glieder erzeugt. Diese gehen aus einem kallöseu

Wakte hervor, der in der cambialen Region tlber der Schnittfläche erzeugt wird. Ihre Zahl

ist nng1«ch; es kflnnen nur wenige, aber an starken Zweigen auch sehn, swölf und selbst

noch mehr vorhanden sein. Unsre Figur auf Tafel VI gibt einen der best ausgebildeten

Fälle wieder; an ihr ist <lie Zweighasis fast von unten gesehen. Man gewahrt den Wulst,

aus dem 14 adventive Wurzeln entaprungcn sind. Hinter ihnen .stellen die zuerst au.sgebildeten,

stärkeren, aus schon vorhandenen Anlagen hervurgegangciien Wurzeln. — Diese adventiven

Glieder werden nur an der basalen Schnittfläche, nie an der apikalen eraeugt Darin tritt

die Polarität der Zweige besonders deutlich sntage. Kleba hat diese Tatsache offenbar
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ni<^t getiehun. Nur iiebcnlicr sei erwähnt, daß sich die Zweige in der Auabildung der

Knospen norm«! verhalten, daß sich der innere G^nsate auch darin klar ausspricht

Vfr^lh'ii-lion wir mm mit tinscrn Er;i;el)nissen die Angaben Klel<s\ In tV-iuliter Luft

uml lu i IkjIut 'reiiipcratur ., irii lu-n dii- W urzeln an der ganzen (JberHilchi! aiM, wenn sit>

uucli HU der Basis zuerst und lueist »turker bich entwickelten. Stand aber der Steckling

umgekehrt mit seinem apikalen Ende direkt in Wasser, so genttgte das bereits, den hier

entstehenden Wurzeln den Vorsprung zu geben." Eine diese Angabe erläutertide PiV ^' ^ '1-

zeigt einen Zweig, an dem da» in Wasser tauchende Selieitelende sowohl in der Zahl als

der Länge der Wurzeln das basale Knde überragt. Solche F.llle kommen, wie unsrc Zalilen

lehren, vur, aber sie stellen nicht (his durchschnittliche Verhalten dar. — Auch geben die

Wuneln am Scheitel keinen HaBstab für das Verhältnis, das swischen dem Wadistam der

apikalen and basalen Wurxeln besteht Diesen eHiält man erst, wenn man die Glieder der

beiden Enden unter denselben Bedingungen betrachtet L'nsre Fi^^pircn 1 u. :? Taf. I geben zwei

solcher Zweige wieder, einen aufrecht und einen verkehrt gestellten. In der Länge der Wurzeln

gewahrt man deutlich den Eintluß der Tiefe des Wassers, die hier eiu betrug. Figur 2

zeigt einen Zweig, der am eingetauchten Scheitelende nur eine kleine Wunel erzeugt hatte.

Ähnlich ist das Verhftltnis an den gebogenen Zweigen. Klebs bildet*einen Zweig ab,

S. 103, der am 1.
1 ilen Teile sechs Wurzeln führt, darunter ftnf krüftigc, mit Seitenwurzeln

versehene. Am .Sclieitelcnde erkennt man 11 Wurzeln, eine starke und lo weniger ent-

wickelte. Unsre aus dem Verhalten von 1(> Sprossen abgeleiteten Zahlen lehren, daß auch

dieser Zweig nicht ab den Durchschnitt darstellend betrachtet werden kann.

Wohl aber bestätigen unsre Versuche den von Klebs aus bald zu lirOrtemden Ei-

pcrimcnten gezogenen Schluß, daß örtliche Wassei-zuleitung fördernd auf die Wurzelbildung

wirkt. Die einst von mir untersuchten Arten ließen einen solchen Einfluß nicht bestinunt

erkennen. X'ielleicht hiilto sich eine — freilich nur .schwache — derartige Wirkung festatellen

lassen, wenn ich schon damals das statistische Untersuchungsverfabren angewandt hätte.

Dies geschah aber nicht, wenngleich in vielen Versuchen lahlenmädig bestimmt wurde.

Stets aber ist im Aug« zu In halten, daß durch die Wirkung des Wasser.s die Polarität

des Zweiges nicht veründert winl. \\ ir ilitrfen annehmen, daß si in Einfluß in jeder Region

des Zweiges gleich ist; aber äußern kann er sich mir nach -Matigabe des morphologischen

Ortes, auf den er st^ttttindet. Dies geht bestimmt aus unsern bisher schon mitgeteilten uud

weiteren noch zu besprechenden Versuchen hervor. Bierin weichen wir von Klebs ab^ der

dicMMi Punkt nicht Iteachtet. Die Wirkung des Wassers gleicht also in der angedeuteten

Hinsicht der des Liebles und der Schwerkraft.

Welcher Art ist nun diese Wirkung? Klebs nimmt an, daß es sieh um eine Durch-

tränkung der Kinde des Zweiges und um einen vom Wasser direkt auf die Wurzelanlagen

ausgeübten Reiz handle. Er stutzt seine Ansicht , wie wir frfther sahen, auf Versuche^ die

er an Topfpflanzen der S. nlha ritellina ausführte. Er brachte an älteren und jttngersD

Zweigen unter Vermeidung jeder Verletzung mit Wa-sser gefüllte OllLschen an und fand,

daß ilberall Wm/eln hervortraten. Ich wiederholte den Versuch Klebs' und fand das vod

ihm beschriebene Ergebnis.

Um aber zu erfahren, ob auch an solchen Pflanzen der Ort bestimiiieiid einwirke,

wurden an zwei Objekten , die in 2Vs m Entfisrnung vom Fenster des Arbeitssimmen auf-

gestellt waren, Röhren übereinander angebracht

Im ersten F.nllc umgab man an einem \'\ cm langen Seitenzweige, der IS i-m Uber

dem Boden entsprang, den basalen Teil mit einer Wassersäule von 7 cm Hübe, die obere
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• Hegion in «Mniger Kntternunfjj vom Sclieitelcnclc mit einer Siiulr vr>n 10,'» cm llülic. NhcIi

4 Wociipn waren im unirrn (Jofüß«- im ohorn 2 \\'iir/,cln oiitstandeii. Wärt' (l<'r Zwoi^

oben und unten gleich beschaffen, so liiittc man, die llöhrunhtnge in lletracht gezogen, uijon

4—5, genau 4,5 Waneln, erwarten dttrfen, wenn unten 3 auftraten.

Die Bweite Pflanse hatte eine Hauptachse von 18 cm Hohe, deren Scheitel ein Tochter-

«weig von rt8 cm Lflngc einnahm. Es wurde eine erste WassorsHule von dj) em Hoho an

dpr Haufjtachso S,') cm über «lern Boden angebracht; eine zweite Silulc von !<• cm IlOho am
Tochterzweige 25 cm Uber der Erde, und endlich eine dritte Sliule vou l.> cm Höhe ö.'» cm
Uber dem Boden. Dauer des Versuchs im Arhettsaimmer: 22. IfKra bis 24. April.

Am Schlüsse fluiden sich

unten auf tf,5 cm Zweiglinge 12 Wuraeln

mitten „ 10 , , lü „

oben „ 15 , , 7 .

Rechnet man dieae Zahlen auf eine Wasserritale von 10 em um, so stehen nntra 18,5,

mitten 16» oben 4,6 Wuraeln.

weitere Wiederholung dieser Versuche mußte, so erwünscht sie auch gewesen

wäre, aus Mangel an geeigneten 'riij)fpflanzpn unterbh-ibon. Da.» übereinstimmende Ver-

halten der beiden Objekte aber läßt schließen, daß auch im Zweigsystem der Ort t'Ur die

Warseibildung Bedeutung hat. Die Annahme Klebs' nun, dafi an diesen Zweigen das Wasser

im Bereiche der Gläschen den Kork durchdringe, die Rinde durchtränke und die Wunsel-

cntwtekelang bewirke, ist gewiß > !;:!> uchtend. Man möchte ihr um so Heber beitreten, als

aus unsern Versuchen, in d<-nf'n «las Wa.sser in die offenen SdinittHitc In n eindrang, sein Ein-

fluß klar hervoiTTi iit. Al" r ist der Kork wirklieh für Wasser durchUsaigV Diese Frage

scheint uns noch der cxjjcriinentellcn Kntächeidung zu bedürfen. Nach allen sonstigen Er-

fthrungen sind Korklagen, wie diese Zweige sie führen, Air Wasser nicht oder so gut wie

nicht permeal)el. Bildet diese Weide in der Tat eine Aiis»nahme von der Kef^el ? — Daß der

Vprsuch K!ei)s' zwingend zu seiiK r Aimaliüic tiiliif, M-lieinl uns ji.n h iii<-]it erwiesen zu sein.

Es wurde eine l'tlanz", an deren Zweigen zwei Wa.s.serröhren angebracht waren, dicht am
Fensler des Arbeitszimmers aufgestellt: nicht eine Wurzel trat im Bereich des Wassers auf.

Umgab man im Sommer an Pflanzen, die im Freien aufgestellt waren, ältere Zweigteite mit

cbwarzen Papterhüllen , so bildeten »ich darunter die bekannten Wurzelhilgel. Diese sind

also .sehr enipfindlicli t'iir tlcn Kiiilli n des Lichtes. Wiire es jiun nicht möglich, dal5 tliireh

die Übertragung der i'liaiizen in *li Mitte eines Zimmers, in der die Belichtung ja außer-

ordentlich viel geringer ist als im Freien, die Wurzelaulageu angeregt wUrdcn, sich zu ent-

wickeln, an den von Wasser umgebenen Stellen hervorträten, an den der trockenen Luft

sq^geaetzten dagegen auf frOher Wachstums.stttfe stehen blieben? — Kleba gibt nicht an,

wie weit entfernt vom Fenster sein«' Obj' kt<- .•uifV<'ste]lt waren, und man hat daher kein

Urteil darül»er, weh hcr Belichtung sie ausgesetzt waren.

Faßt mau alle Ertahrungcn zusammen, so muß man gesteheu, daß die Wirkung des

Wassers noch röliig unklar ist. Nimmt ein Zweig, der unten von Wasser, oben von dampf-

gesättigter Luft umgeben ist, im Bereiche des eingetauchten Teiles mehr Wasser auf, als in

dem der feuchten Luft ausgesetzten y Diese wichtige Frage wUre zunHchst zu entscheiden.

Die Beobachtung lehrt, daß ilic Interzellularen der Rinde des eingetauchten Teiles, wie man
erwarten durfte, reichlich Lull tulireu. Auf der andern JSeitc nimmt man die nierkwUrdige

Encheinung wahr, da6 aus der oberen Schnittfläche solcher Zweige noch tagelang, nachdem

naa sie in das Wasser gestellt hatte, Wasser hervortreten kann — ein Zeichen, daß der Hulz>

lilrpsr seiner ganzen Länge nach im Überflufl mit Wasser versorgt sein muß. Da nun die
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Wunselanlagen anmittellmr vom Holzkdrper ihr Wasser besiehen , so darf man nach den

Angeführton mit Recht fragen, ob die Avil,i;^in im oingetaoohtcn Teile, wenn man von flen

«liclit an der Hchiiittfl.'iche gelog^^neji ahsichl, mehr Wasser zugefiihrt i rhallon al:< die der

oberen . von fciu hti'r Luft nnigelx iini Hegion. .Man kann ferner die Frage nieht umgehen,

ob der WaäAerdauipf einer damit gesilttigtcn Luft ähnlich wie Üüssigeä VVaöäer, wenn auch

in schwächerem Grade, wirkt

Solange diese und andre damit verwandte Fragen nicht beantwortet sind, muß dahin-

gestellt ))leiben , ol) <las ^^'asser direkt als Reis sur £ntwickelung der Wuneln dient odsr

nur indirekt deren Bildung hervorruft.

II; 1 mag sehliefiUch erwfthnt werden, dafi auch versucht wurde, festzustellen, ob die

(Ilirdcr des Ver/weigungssystems einer weiter entwickelten Pflanze je nach der Höhe ihres

l.'r.>i»ruiigiiorte.s sich in diT Ik'wurzelung vcrseliieden verhalten. An drei wohlentwickelten,

in Kubcl gesetzten Bäumchen der <5>'. alba vitclliua piwMa, von 2—3 m Ilühe, wurden

20 Zweige ausgewählt , die auf verschiedenen Hohen standen und Seitenglieder «weiter bis

vierter Ordnung waren. Am 15. März brachte man an ihnen in geeigneter Weise Töpfe v -n

12 cm Höhe an und fdllte dies«! mit Erde, die beständig feucht gehalten wurde. Zwei Zweige

wurden im Hcreiflie der TöpOi geringelt, an den übrigen jede Verwundung sorgfältig ver-

mieden. Alle waren demnach örtlich der Wirkung des Wassers, der Berührung mit fester

Erde und besonders der Dunkelheit ansgesetst. Die Pflanien, von Zeit su Zeit mit N•ll^

lösung versehen, gediehen vortrefflich. Alle Zweige bildeten an ihren Scheiteln reiehUch

Seitenglieder mit normalen Blättern.

Nach vier Moi\aten wurde der Versuch beendigt. Es fand sieh , daß alle Zweige in

den Töpfen kräftige Wurzeln erzeugt hatten, die mit zahlreichen iSeiteuwurzeln besetzt warcu.

Die stftrksten waren an den geringelten Zweigen ttber der WundsteUe und an zwei weiteren

entstanden, deren Binde an der Eintrittsstelle in den Topf verletit worden war. Waren, wie

es in zwei Fällen geschehen, an dwnselben Zweige zwei Töpfe übereinander angebracht

worden, dann hatten sich im oberen weniger Wurzeln gebildet als im unteren. Sonst waren

die uuvcrictzieu Zvveige sämtliuli unuäherud gleich stark bewurzelt, mochten sie höhere oder

tiefere Stellung im System einnehmen.

Die mitgeteilten Beobachtungen sprechen d«für, daß innerhalb der hier ang^^beneo
Grenzen und unter den beschriebenen äußeren Bedingungen der Ort der Zweige höherer

Ordnung im System keinen KinHu(5 auf ihre Hewurzelung hat. — Dinli versteht sich von

selbst, daü die an uusrer Weidunform gewunaencn Ergcbuisse keiuerlei Verallgemeinerung

auf andre Pflanzen zulassen.

Versuche m i t Stil/'r cleganÜftsima.

Tm aber zu /« igen, wii- ungleich sich die verschiedenen Weidenfortnen in ihn'r Wurzcl-

bildung gegentiber tlen» \\ asaer verhalten, teilen wir die Ergebnisse von Versuchen mit, die

mit Zweigen der unter dem Namen 8, e-IcffotUissiiHa in den Gftrten gepflegten Tranerform

ausgeführt wurden. Ihre Sprosse l>ilden »ehr rasch und reichlich Wurseln und »eigen dabei

eine bald zu besprechende Eigenschaft, die ihnen besonderes Interesse verleiht. Sonst haben

sie allerlei M.'ingel. Die primären Knospen vvat hsen früh zu kurzen Trieben aus, die abfallen

und ungleich große Narben hinterlassen. An den stärkeren hängenden oder horizoutxilen

Zweigen entütoheii unter dem Einflüsse der Sdiwerkraft in der Mitte oder in der NJthe der

Basis krflftific<) Glieder, deren ICnifcmung umfangreiche störende Narben verursacht. Schwadie

Zx i;: V ilialten sich ungleich in der Wurzelbildung, stärkere glatte, wenn mflglich narbm*

loae bilden dagegen anegezeichnetes üntersuchungsmaterial.

Digiiized by Google



- 117 —
Dip angcfieutotc EigonHinilirlikfit besteht flurin, daß, wenn man dio alif^fsclmittenen

Zweige, gleichviel ob aufreclit oder verkehrt, bis zu einiger Tieft' in Wasser stellt und nun

in dunklem, dampfgesättigtem Räume hält, die Wurzeln sich Uber dem Wasser rascher aua*

bilden al« darin. In der feuchten Luft treten sie swei, drei, vier, ja Alnf und sechs Tage
früher auf al^ im Wasser; dort erreichen sie in— 1'} mm und mehr Länge, wenn sie hier

2— \ nun lan^ sind. Erst naeli und nach f,'leiehen sich die Untersdiiede aus. Endlich alier

bleiben die Wurzeln im Wasser erhalten und wachsen noch, wenn die der Luft ausgesetzten

an den käpitzen und oft der ganzen LUnge nach absterben. Unsere Figuren (* und b auf

Tafel V Beigen swei Zweige, einen aafrecht und einen verkehrt gestellten, in denen das be>

schriebene Verhiiltnis aucli noch über die ersten Tage hinaus erhalten geblieben war und

daher besonders deutlich hervortrat.

Ans dem Angegeljenen folgt, daß die feuchte Luft ffirdernd, das Wasser dagegen an-

tltnglich geradezu hemmend auf die Ausbildung der Wurzeln wirkt. Die hierbei stattfindenden

inneren Vorgänge entsieben sich einstweilen unserer Kenntnis. Da unsere folgende Unter*

Buchung sieb hauptsächlich an 8. deganiinima knttpft, so teilen wir zunächst einige Versuche

mit. die die Eigenschaften der Zweige nille r V'>r Augen filhren. Sechzehn Zweige verschiedener

Stärke wurden teils aufrecht, teils verkehrt, bis zu einem Drittel ihrer Liinge in Zylinder mit

Wasser gestellt, und in der frUher beschriebenen Art mit den GefüUen der Dunkelheit und

damp%esättigtar Luft ausgesetat Temperatur 20—25<> C; Dauer des Versuchs: tf. April bis

6. Mai.

Aufrecht gestellte Zweige.

Zahl der Wurzeln am
.

'

Nr. Ling? Uunliiufsser haHiilcn Drittel mittlem l>ritlel npikiili-ii Drittel Summe
in cm in mm in Waaner

1 43,5 .%0 27 19 15 Ol

2 HO 3^5 11 19 5 35

3 42,0 3,5 17 18 10 45

4 42,0 3,5 Iti 9 2 27

5 39,5 4,2 18 26 15 59
6 9tf,5 0^0 14 15 17 4i>

7 :^0,() 7,0 ao 32 30 !»2.

8 41,5 8j0 32 41 2Ö m»

Summe: 328,0 38,7 165 179 120 464
Mittel: 41 4,8 20,6 22,3 15 58
Prosent: 35,5 38,4 25,8

Verkehrt gestellte Zweige.

Zahl der Wurzeln am

Nr. Länge Darchmenn basalen Drittel mittlem Drittel apikalen Drittel Summe
in cm in mm in Wasser

1 39,0 5,0 28 15 7 50

2 42,0 3,5 10 11 3 24

3 42,5 4,0 18 10 5 33

4 43,5 3,0 9 3 2 14

5 30,0 6,5 29 33 25 87

6 3(>.o 6,6 24 24 23 71

7 36,0 7,5 ;i3 19 20 72
R 40.0 7,3 20 19 27 75

Summe; 318,0 43,4 löO 134 112 42ti

Hittsl: 39,7 5,4 22,5 16,7 14 53^2

Prozent: 42,2 31,3 26,3

•twiMiM Z«j(iui|. 1908. Haft Vi^VUl. 17
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Aub den Tabellen craieht man, dafi die zum Versuch verwandten Zweige in der Stärke

betarttchtlich von einander abwdcben, ein ünutand, der sich in der Wnrsdhildung deaflich tu«-

epri<^t. AUgenioin fSillt ilie ln li.' Durclusi linitt.szalil, sodann die Verteilung der Wurzeln auf. Sie

treten im mittlem und ajiiciiK ii Drittel noch häufiger auf als* bei S. nlhti ritrUlnn; dio Polarität

offenbart sich hii*r also in der ersten Ausbildung der Wurzeln noch weniger als bei jener Form.

Der vorhin beschriebene Einfluß des Wassers läßt sieh auch au den Zahlen noch klar

erkennen. An den aufrechten Zweigen hat das in Wasser getauchte basale Drittel 20,6, Am

mittlere 22,8, das apikale 15,0, an den vorkehrten dagegen das eingetauehto apikale nur 1 1.
>

das mittlere 1<5,7, das basale i'l,') Wurzeln erzeugt. Dazu sei bemerkt, daß niebt blnß ;in

den verkehrten, »ondern auch an den aufreehten Zweigen im Rereieh des Wassers die meistt n

Wurzeln in der Nähe der Oberfläche ausgewachsen waren, daß ihre Zahl gewöhnlich nach

unten abnahm and da6 sich den Zahlen entsprechend auch die Lftnge der Qlieder verhielt, —
Verhftltnisse, die hier ohne Zweifel auf den ungleichen Sauer8to£|;eha]t in den venohiedenen

Waaserschichten zurückzuführen sind.

Die verhältnismäßig große Tibereinstimmung der Wurzelsummen in den beiden Reihen

4()4 und 420 läßt annehmen, daß auch hier wieder Näherungswerte vorliegen, welche den

von der WahracheinUdikeitBrechnung gestellten Forderungen geiiligen.

Wenn aber, wie wir gesehen, Wasser unter den angegebenen Bedisgiingen nicht

fördernd auf die Wurzelbildung wirkt, dann drängt sich alsbald die Frage auf, ob feuchter

Sand oder feuchte Erde von günstigcrem Einfluß »ei. Unsere einst ausgeführten Untersuchungen

zeigten 'j, daß die örtliche Umgelmng eines Zweiges mit feuchter Erde die Entwickelung der

Wuneln nicht steigert, daß diese im weseotGchai immer durch den Ort am Objekt hestinmit

wird. Mit Zweigen der 8. deganUstma konnte man hoffim, wenigstens lu.entscheiden, ob

feuchter Boden günstiger wirke als Wasser.

Um diese Frage zu beantworten, nahm man acht »ehr kriiftige Zweige und setzte sie

zur Hälfte aufrecht, zur Hälfte verkehrt, in Töpfe, die mit feuchtem 8ande gefüllt waren.

Die Töpfe wurden in gewohnter Weise in dampfgesättigte Luft gebracht und der Dunkel-

heit anagesetst Ausdrttcklieh sei bemerkt, dafi der Sand bei B^nn des Versuches grflndlieh

durchfeuchtet wurde und stets feucht blieb, daß die Töpfe aber Uber der Wasaerschicht am
Boden des Offilfies stand«Mi, der Srv-i'l sieb :ils<) nicht beständig mit Wasser triink-'u konnte. —
Sechs weitere, zwar auch kräftige, jcrlm li etwas sehwachere Zweige als die »lien genannten acht,

wurden in derselben Weise behandelt wie jene, aber dem Tageslichte ausgesetzt. Sie standen

1,8 m vom Fenster entfernt und wurden verhiltnismftfiig stark, aber niemals direkt heliobtsL

Temperatur sehr hoch, bis 'Jö» C und mehr. Dauer des Versuches: 18. April bis 21. Mai.

Das Ergebnis lehren die Tabellen.

A. Venlnnkelte Objekte.

Aufrecht gesetzte Zweige.

Nr. Länge
in cm

1 38
2 M
3 41

4 36

Summe: \^^2

Mittel : 3tj

Pnwent:

DnrchmesBor ltii:«;ilc.>i Drittel Mittleres .Aiiikales .Summe
in nun im iiln'i- ilcm Summe Drittel Drittel

Sandle Sande
10,0 13 17 ;{() 38 27 95
7,(i 21 8 29 28 18 75
12,5 18 25 43 30 12 85
9,5 20 10 34 211 1U2

30,<) 72 0{) 141 130 8») 357
18 17,2 35,2 32,5 21,5 89,2

20,2 19,2 39,4 36,4 24,1

«) Vöchting, H., a. o. ü. S. 199 S.
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Verkehrt gesetste Zweige.

Nr. LAnice DiueliiaeMer Apikales Drittel StUDIDA
in tm in mm Drittel Drittel über dem im Summe

*
1

SuikIi' Sniide

32,5 12,0 16 20 10 11 21 63
2 30,0 11,5 25 32 6 14 20 77
3 S,4 46 21 H l:t 21 88
4 60,0 i»,25 21 30 14 18 32 83

Snomie: 133,5 41,Ö 108 lon »8 5Ü 94 •311
Mittel:

rrozeot:

••«,4 10,4 27 27,2 14 2;!,5 77,7
34,7 ä5,u 12,2 ltj,U au,2

Kr.

1

2
3

Siiminc

in vm

39,5

32,0

24,0

Mittel: 31,8

I )urilitii<>.-'i-r

in IIIIII

0,75

7,0

19,7

0,0

1

2

3

36,5
37,5

34,0

5,6

4,0

7,25

B. Belichtete Objekte.

Aufrecht geeetste Zweige.

BanalfH Dritd l

im über ilem Summe
tiande Sunde
23 0 32
8 9 17
10 _6 10

41 24 . (55

13,6 8 . 21,0

32,3 19,0 51,0

Drittel

Apikuirg
Drittel

Sarnme

Verkelirt f^cHotzte Zweige.

Somme: 108,0 17,4
Mittel: 30,0 6,8
Procent:

Drittel

9
7

10

8,0

38,5

Mitticrcri

Drittel

1

1

8

10
3,3

14.8

8 3 43
14 14 4.-.

12 10 38

34 27 120

11,3 9 42
27,0 21,4

).

Apikales Drittel •Siimiiic*

üinT ilt'in im Sanmio
8aiide Siintle

0 3 3 13

0 10 10 18

7 11 18 30

7 24 31 67
2,3 8 10,3 22,3

10,3 35,8 40,2

An den dunkelDi«) Zahlen dieser Tabellen zeigen, daPi unsere Vermutung richtig war

p'halteiion Zweien ii ist das vdii Sand umgebene Kn<l(! ri'icher an Wurzohi als das in Wasser

getauchte. Dort tuhrto dan basale Drittel 35,5 " u aller Wurzeln, hier ist es mit ;)'.>,4 u besetzt,

wovon allein -<J,2^ü auf die Ucgion im 8ande kommen. Noch deutlicher tritt das V'erhaltnid

•n den verkehrt geeetvten Zweigen hervor. Im Waaser entstanden am apikalen Ende 26,3*/«

<iflr Wurselo, hier bilden rieh 30,2*'/ü, wovon l8,oo/o der von Sand umhoUten sonst wand'
Ärmsten Strecke angehören. — Der Anblick, den ein im Dunkeln gehaltener aufrechter

Zweig darbietet, wird in Figur !• Tafel \' wiedergegeben. Die Wurzein reichen bis an den

'Scheitel; die Sprosse aber vorraten deutlich den inneren Gegensatz.

Ungleich grDfier noch seigt sich der Vonug der von Sand umgebenen Region an den

Richteten Zweigen, da hier au dMn dea Sandes noch der Ibrdemde Einfluß der Dunkelheit

konunt Die aufrecht gepflanzten Objekte brachten am basalen Drittel 51 ' o aller Wurzeln

kervor, davon 32,3^ 0 auf der von Sand unilnillten FIftcho; die verkehrten am apikalen Drittel

•^,2",«, davon 35,8 " o im Bereiche des Sandes. An den aufrechten Zweigen war das apikale

Drittel nur mit 21,4 "/o, an den verkehrten das basale nur mit 38,5 der Wuraetn besetat

Dem Gesagten ist noch beiiuftlgen, dafi die basalen Wuneln im Sande weit krftftiger

Viren ab die in der feuchten Luft und im Wasser entstandenen. Sie aeigten, offenbar in-

17*
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f()Ip<' (los von (lein Sande poljotenen Wirlorstantles. wcllif^c Bieg;ungen, hatten stärkere Quer-

durchmesäer und waren bia zu 12 cm lang, während die in der feuchten Luft entwickelten

etwa die halbe Lange erreiditan.

Gewifi wäre eine grttflere Zahl von Versuchen erwfliwcht, allein die an dot 14 Zweigan

gewonnenen Zahlen lasaen nicht liczwoifeln, daß die Ortliche Umgebung der Zweige unserer

Weidenform mit feuchtoni Sande die Wurzclhildnn^ auf d'T licriihrteii FUichc sttif^n-rt.

SowtMt wilre die Sache khir; auf Schwierigkeiten über stößt man, wenn ea sich um

die Zeilegung de« Komplexes von Bedingungen handelt, der in dem feuchten Sande vinliegt.

Kommt e« hierb^ Uofi auf das Gemisch von Luft und Wasserdampf in den Poren des Sandts

an oder hat auch die Berührung des Zweiges mit dem feucliten festen Körper Bedeutung?

Da dampfgesätlifjt«' I.uft auch üImt dem Sande geboten wird, und der Dampfgohalt der Luft

in und Uber dem Sande .sehw<rlith verschieden sein dürfte, so können wir die craie

Möglichkeit beiseite lassen, hu feuchten Sande tritt also zu der Luft noch etwas hinsUf wss

das eigentlich Fordernde ist. Hier ist nun verscbiedenes ins Auge zu fiissen. Es kaon

erstens der durch den festen Körper auf den Zweig vi rur»achte Druck als solcher« oder es

kann aweiten» das am Sande haftende Wasser reizend wirken; oder drittens, es kfWinen die

beiden Bedingungen von Einfluß sein. Möglieh wäre es ja auch noch, daß vom Sande eint'

chemische Wirkung ausginge. — Welche von diesen Möglichkeiten zutrifft, wissen wir

nicht und mttssen die Entscheidung weiterer Untersuchung Torhehalten. Am meisten dürfte

die Annahme für sich haben, daß die vom Sande gebotene Menge Wassers in Verbindung

mit <Ier in <len Poren enthaltenen feuchten Luft die Bedingung bildet^ welche dem feuchtsfi

Sande den Vorzug vor dem Wasser verleiht.

Schließlich sei noch einmal auf die besondere Bedeutung des Lichtes hingewiesen.

An den aufrechten , Terdunkelten Zweigoi wuchsen im Sande 20,2%, an den belichteten

dagegen 32,3*/o derWurseln aus; an den yerkehrten verdunkelten bildeten sich 18,0° o, an

den belichteten aber 85.8 "/o ans. Dort findet sich an den belichteten Zweigen ein Mehr

von 12,1 "ü, hier srtgar von 17, S".». d. h. die doppelte Zahl. Der Unterschied ist so groß

und so gleichartig, daß es nicht uls bloßer Zufall gedeutet werdeu kann. Offenbar handelt

es sich um eine Kompensation im Wachstum; an den belichteten Zweigteilen wird die

Wurselbildnng herabgesetst, daflir an den verdunkelten gesteigwt. Solcher KompensationeB

werden wir bald weitere untersuchen.

Der Etnflnnt des Lichtes auf die Wnraelbildnng.

In unsern letzten Versuchen beobachteten wir wieder die hemmende Wirkung des

Lichtes auf die Wundbildung. Fttr die hohe Bedeutung dieser äafieren Krafk aaf die

Organanlege und deren Wachstum haben wir in früheren Arbeiten mancherlei Beweise ge-

liefert^). Es sei gestattet, den früher mitgeteilten Erfahrungen hier noch eine weitere bei-

zufügen, die besonders lehrreich ist und bei einer sukUnftigen Untersuchung der inneren

Vorgänge nützlich werdeu kann.

An den bilateralen Sprossen des Lepimmm radtean» bilden sich Wuradn sowohl im

Boden als in der Luft. Hier entstehen sie auf der Schattenseite^ und es wurde geaeigli dsfl

man es vermittels der Belichtung in seiner Gewalt hat, sie an juDgen Trieben auf dereioeo

oder andern Seite enlstehen zu lassen.

Um nun den örtlichen Kintluß der Dunke'hcit noch genauer zu zeigen, als es früher

geschehen war, wurden an jungen wachsenden Sprossen über dem Mittelnenren Stilekdiso

I) a. 0. 8. 148 C a. a. a. 0.
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schwaraen Papiere« angebracht, die <iundratisch getornU waren und dt-reii Seite liiklisteiis

ö mm Lüiige hatte. Man betetttigte diene StUckdien mit (juuinii, dim in sehr geringer Menge

m tivet gegoDüberliegenden Ecken aufgetragen wurde; in keinem Falle lagen sie dem Sprone
dicht an. Diese Örtlich vwdonkdtan Seiten der Triebe wurden nnn belichtet Da es mOg-

Ueh, wenn auch nicht wahrscheinlicli war. daß sich unter dem Papier infolge der Verdunstung

eine die Reinheit des V<'rsiiche8 störende Wasaermenge bilden konnte, so wnrden zwei Zweige

in ein Giajigeftlß geleitet, dcsHen Roden eine Schicht Schwelelsilure biideckte. Nunmehr ge-

schah, was erwartet wurde. Unter den Papierstiickchen entstand je eine Wurzelunlage und

«war in allen filnf Verauehen, die angestellt wurden, sowohl in der trockenen Luft als in

dar des Laboratorium-ZimnierH.

Es liegt hier demnach die nitlit nnititeressante Tatsache vor, daß die örtliche V'cr-

dunkclung ein<'r so kleinen Fläclie, wie der angegebenen, als Heiz znr Hildung eines wichtigen

und verbäitnismäUig großen Organs wirkt. Der ganze verwickelte Zellteilungsvorgang, der

die Wursdanlage einleitet, wird also verursacht durch einen scheinbar so geringfügigen

Xußeren Einfluß. Unser Versuck wurde schon 1H78 auHgeflihrt, bisher noch nicht beschrieben,

wohl aber gelegentlich Bekannten mitgeteilt. Er reiht aicli dem andern an, in dem durch

Anbringen einer kleinen StaniolmUtze der Scheitel eines Rhizoms zur Bildung einer Knolle

veranlaßt wurde.

üie Entfernung des Korkes.

Wir kehren nun zn Klebs' Darstellung znrllck.

Warum aber, fragt Klebs';, verhalten sich die andern untersuchten VVeidenarten ver-

schieden, warum bilden nicht auch sie an den vom Wasser umgebonen Stellen Wnndn?
EbfiMsh darum, weil ihr Kork fbr Wasser undurchlHssig ist Um dies au beweisen, schabte

«r an Stecklingen der 8. pmtavtlra in der Mitte vorsichtig den Kork ab und brachte diese

Stellen in Berührung mit Wasser. In der Tat traten nun an ihnen und in der NAhe

Wurzeln hervor.

Ich wiederholte den Versuch und fand dasselbe Ergebnis, dazu aber, daß an einem

daneben aufigestellten, unverletsten Zweige, an dem ebenfiüb in derselben Höhe eine Röhre

mit Wasser angebracht war. in deren Bereich auch NN'unteln auftraten, nur etwas weniger

schnell und weniger zahlreich. Mir soliion es, aU kftnne man den Versuch auch anilera

deuten, als Kleba e» getan. Das Ab.schabcii den Korkes ist eine Verwundung, die der Zweig

zu heilen sucht Er erzeugt eine neue Korkächicht, zu deren Bau Nährstoffe herbeifließen.

RSnnten nun dieee nickt auch den in der Ntthe liegenden Wundanlagen lugnte kommen
and ihre I^twickelung veranlassen? Es ist ja bekannt, wie lacht an Wundflichen Neu-

bildungen entstehen.

Mit Hilfe seines Verfahrens gelingt es Kleba nun auch, die l'olaritilt umzukehren.

Wie wir sahen, schabt er vom .Scheitcicnde eines Zweiges der !:>. petttandra auf ein paar

Zentimeter die Korkscbicht ab, stellt ihn verkehrt in Wasser und sieht nun am Scheitel

•in%e Wurseln entstehen. Darin besteht die Umkehrung. — Wieviel Wurzeln .sich an

difliMn Orte bilden, in welchem Verhältnis ihre Zahl zu der steht, die aus dem basalen Ende

eines aufrecht daneben gestellten Zweiges hervorgeht, sagt Kleba nicht, ebensowenig, ob an

der Basis des verkehrt stehenden Zweiges VV urzelhUgel erzeugt waren. An seiner Figur 27

ilUt man am basalen Ende des aufrechten Zweiges sechs oder sieben, am Sch^e^ide des

nkehrten nur drei Wurseln.

OKlebs, Q., a. a. 0. S. 104.
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Trifft KU'l»s' Aiiiialime zu, dann «>rpil>t sich als walirscheinlich , daß wir liei all'^n

Weidenarten die rularität, wenigstens soweit es die Wur/.elii liCtritlt, leicht umkehren können.

Da die .Suche bedeutungsvoll genug asu sein schien, »o wurde Kleba' Versuch in dtr

on ihm angcgebenon Form und mit einigen Abänderungen an dner betrlcbdiohen Zahl von

Zweigen wiederholt, sowohl der S. pemkmdra als andrer Arten. Diese Untersitdinng führte

zu SrIiIliHSfMi, die mit den von K I < b s t^t'/KL'etion niclit (ibereinstimmen Wi il eino sunim;irisrtiH

AutV.illiliing der Er^^t bniääe leider ihcht wohl möglich ist, so sind wir genötigt, eine Anzahl

von Beispielen vorzufuhren.

Entes Beispie]. Ein »ehr kräftiger Zweig der 8, peHtandra, in der Mitte 13 min

stark, wird in awei Hälften geschnitten, davon die untere 26, die obere 28 cm lang ist.

Jene wird unverletzt aufrecht in einen mit 12 cm hoher VVasserschicht versehenen Zylinder

gestellt, diese wird an ihrem apikalen Ende auf einer Strecke von 1<> cm vorsichtig ihres

Korkes beraubt und verkehrt neben die andern gestellt Versuchsdauer: 9. Februar hii

31. Mira. — Am 21. Februar treten aus der Basis des aufrechten Stttckes die erstee

Wunsein hervor; an den verkehrten sind noch keine Wurseln sichtbar, wohl aber beginnen

die apikalen Knospen auszuwachsen. — Am 2.5, Februar weist der aufrechte Zweig vier

Wurzeln auf, die bis zu 4 cm lang sind; am verkehrten treten die ersten Wurzeln hervor,

eine über, drei in der Mitte der korkfreien Region. — Am M. März sind TOrhaudea aiu

aufrechten Sprofi 14 Wurseln, die mmsten stark und laug mit vieleo Sdtmtruraeln; am

erkehrten acht Wurseln, davon sieben der korkfreien Fläche entspringend, alle sart nod

kurz, zwei mit schwachooi Seitenwundn. In der Mähe der basalen Schnittfläche sind sieben

WurzelhUgel sichtbar.

Zweites Beispiel. Versuch wie voriger; dieses Mal bleibt aber der obere Zweigteii

unversehrt und wird aufrecht ins Wasser gestellt; der untere wird am Scheitelende de«

Korkes beraubt und in verkehrter Lage' ins Wasser gebracht Dauer des Versuches: 9. ^ebmsr

bis 'M. März. — Am IS. Februar entspringen der Basis des aufrechten Sttlckes die ersten

zwei Wurzeln. — Am 1. iMiirz folgen am verkelirten Stück die ersten drei Wiirzf^ln nach.

—

Am 31. Miirz hat der aufreciite Zweig 12 meist mächtige Wurzeln mit vielen Seitengliedern;

der verkehrte fünf dünne Wurzeln, von denen drei auf der korkfreien Fläche, zwei auf

der Binde darttber entstanden sind; nur diese beiden fllhren Seitenwurseln. An der Basis

Wurselhttgel.

Drittes Beispiel. Versuch wie vorige; der in zwei Hulften geteilte Zweig sehr stark,

in der Mitte mit einem Durchnie.s.ser von 17 mm. Der unteren Hälfte wird an ihrem

Scheitelendü der Kork abgeschabt, die obere bleibt unversehrt; diese wird aufrecht, jene

verkehrt ins Wasser gestellt. Versuchsdauer: 9. Februar bis 23. Härs. — Am 22. Februar

treten am aufrechten Zweige die ersten Wurzeln hervor. — Am 25. bilden sich auch am

verkehrten die ersten Wurzeln. — 2''5. Miirz, Der Unterschied ist jetzt höchst auffallend,

weniger in der Zahl, tiU in der Läinge und Stiirke der Wurzeln. Der aufroebto t'iilirt deren

jetzt 21, die meist lÖ—2U cm lang, sehr kräftig und mit vielen Seitenwurzeln versehen sind.

Am verkehrten Sprosse stehen 18 Wurseln, sämtlich zart und meist kurz, die ältesten höchstens

10—12 cm lang, kaum mit Anfilngen von Seitenwurseln. Die Basis rdcUieh mit Wurselhflgefai.

Viertes Beispiel. Versuch wie vorige, aber die beiden gleich starken StUcke 32 und

cm lang, niclit von einem Zweige stammend. Ver.suchsdauer: 1>. Februar bis :U. Miirz.

—

Am Schluß sind vorhanden au der Basis des aufrechten unverletzten Zweiges 23 meist lange

und starke Wurseln, während das korkfreie Scheitelende des verkehrten Zweiges sedw larte,

tnlweise fadenförmige aufweist

Fanfles Beispiel. Ytw kräftige Zweige von 28—52 cm Länge werden an ihren
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Scheiteln auf oiner Strock«' von 10—12 cm ihres Korkes beraubt und in verkehrter Stidlung

14 em tiif in Wasser gestellt, vier weitere, gleich starke uiul gleich lange Zweige in einem

zweiten Zylinder aufrecht und unverletzt daneben. Versuthsduuer : (i. Februar bia Hl. März.

Am Sclüttfi wdMn die unverleMni aafrechten Zweige 18, 20, 10, 21 Wnneln auf, alle

kiifiig, über die ganse eiogetouohte FUche erbrdtet, am dichteeten aber an der Basis; mit

islen Seitenwnrzeln. Drei Zweige haben am basalen Ende einen UingwulHt mit VVurzelanliigcn

luMrTOi^ebraelit, die aber noch nicht ausgewachsen sind. — Ati den Scheiteln der verkehrten

Zweige sind vorhanden 7, 4, S, :{ Wurzeln, von denen die drei dc4 letzten Zweiges auf der kork-

Aduendeo Fliehe entsprungen sind ; alle sind aart^ die meisten kurSf mit wmog Settonwunieln,

die lingsten auf dem eberen, d. h* nach der Basis gewandten Teile der Fliehe. Alle vier Zweige

bsben an ihn n Baaen und zerstreut darüber auf ihrer gansen FlHche WurzelhUgel gebildet.

Au-i (lit'srr Ke.ihe von Versuchen wurden zwei Zweige abgebildet, ein am Scheitel

«eines Korkes beraubter, verkehrt aufgestellter (Fig. 1 Taf. VI) und ein unverletzter, aufrecht

eingeUucbter (Fig. 2 Taf. VI).

Weitere IhnKche Beispiele Tonrofahren, scheint nicht notwendig su sein. Wir reihen

nan solche an, In dem ii Zweige an ihrem basalen Kiult- de.-, Korkes beraubt wurden.

Sechstes Beispiel. \"on zwei annjihernd gl('icli>t;irki'n Z\veij;cn, je rl.' cm lang, schabte

mau dem einen auf einer basalen Strecke von In cm Länge den Kork ali, indes der andere

onverletzt blieb, und stellte beide aufrecht in eine Wasuertichicht von 12 cm Höhe. Dauer

dss Tersttchee: 8. Februar bis 0. April. Am 20. Februar durchbrachen am Zweige mit un-

wlelster Oberfläche die ersten fünf Wurzeln die Rinde, fast alle dicht an der l?asis. Am
andern Zweige brachen vier Wurzeln hervor, eine auf der korkführenden obi rcii Hegion,

eine auf der Grenze der korkführenden und der korkfreien Flilchc untl zwei aut der

letzteren, 2 cm entfernt von der Grenzlinie der beiden Flüchen; an der ßusis keine

Wiuneln. — 26. Februar. Am ersten Zwdge haben sieh nun 14, am «weiten 12 Wursdn
eotwickelt; Ton diesen gehören sieben der korkfreira, vier der korkführenden Fläche an,

wihrend eine auf der Grenze der beiden steht. — (5. April. Der aufrechte Zweig hat

22 Wurzeln erzeugt, alle lang und kräftig imd meist der Hasis angeiiörend. Am verkehrten

finden sich 14, acht auf der korkfreien, vier auf der kurkführenden Flüche und zwei auf

der Grense der beiden Fliehen; die vior oberen sind die stirksten. Die Basis ist frei von

Wvneln, der Unterschied swisehen den beiden Zweigen eehr aufbllend.

Siebentes BeispieL Versuch dem yorigen ganz Jlhnlich. Am Schluß führt der un-

verletzte Zweig 21 lange und sUirke Wurzeln, meist dicht über der Hasis stehend. Der des

(Görkes beraubte Sproß hat 12 Wurzeln gebildet, die im ganzen bctrüchtlich schwächer sind

*ls die des ersten Zweiges. Die lingsten standen wieder entfernt von der Basis, die auch

wt frei on Wuraeln war.

Weitere Vennche der gleichen Art stimmten mit den besprochenen in der Hauptsache

überein, nur waren die Wurzeln an den korkfreien Enden meist verhultnisraftßig weniger

zahlreich als in den angegcibenen Beispielen. — Unsere Figuren :i und 4 auf Tafel VI führen

twei Zweige vor Augen, in denen der Unterschied beträchtlicher war als in den beschriebenen

RfflsQ. Die Objekte gehören zusammen; das in Figur 4 dargestellte bildete einst die Ver-

llogerung des in Figur :{ wiedergegebeneu.

Zur Ergänzung dt-r l)isher beschriebenen V^ersuche führen wir nun nocli «"in ]>aar

Beispiele aus einer Reihe vor, die lediglich dazu dienen sollte, die Wurzelbildung au un-

verletzten, aufrecht und verkehrt in Wasser gestellten Zweigen der S. pcniattdra festzustellen.

Wir imiseen uns hier auf einielne FlUe beschränken, da die au einer statistischen Unter-

nehvag erfordeiliche Zahl von Zwdgen fohlte.
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Aclites H(MS|ii('l, Droi /\vei'ge von derselben Länge unfl von annafifnid fjleichcr

mittlerer Stärke wurden, (l<'r «'iiu; aufrecht, die zwei andern verkehrt, 10 cm tief in Waster

geatellt. Dauer des Versuchoti: 15. März bis 25. April. — 23. Hän. An der Basi« des tnf-

rechten Zweige« treten die ersten sechs Wurseln, an der des einen yerkebrten die

ersten Wurzclhügel auf. — 25. Marz. Der aufrechte Zweig weist jetzt 13 kurze Womln
«uf. An (lotn einen verkehrten entwickeln sich oben Wurzeln, an der Basis des zweiten

die ersten Wurzelhügel. — 27. März. Der eine verkehrte Zweig hat zu den drei schon vor

handenen noch drei weitere Wurzeln gebildet. — 25». Miirz. Der aufrechte Zweig hat j«lit

18, der dne verkehrte 16 Waneln; am andern treten die swei ersten hervor. — 25. April.

Der aufreclite Zweig hat nun 24, der eine verkehrte 10, der andere 7 Wurzeln hcrvnr-

gebracht. Jene 21 sind bei weitem die längsten und kräftigsten und führen reichlich Seiten-

wurzeln, die denen der verkehrten Zweite beinahe fehlen
;

jene stehen dicht gedrängt in der

Mähe der Basis, diese mehr in der oberen Kegion, nahe der Wasseroberfläche.

Neuntes Bt ibi>H 1. . Versuch wie voriger. Wieder stellt man einen Zweig aufiredit,

Bwei daneben verkehrt 12 em tief in Wasser. Dauer des Versuches : 15. IClrs bis 14. April. —
25. März. Am aufrechten Zweige treten die zwei ersten Wurzeln hervor. — 28. M.'lrz. Zu

den vorhandenen zwei sind noch drei weitere Wurzeln gebildet; an den beiden verkehrten

erscheinen je drei. — 14. April. Der aufrechte Zweig hat jetzt :i4, der eine verkeiirtc 19.

d«r «ndere 10 Wuraeln. Verteilung und Stärke der Wuraeln wie im vorigen B^piel; an

der Basis der verkehrten Zweige Wnraelhttgel.

Auf die Beschreibung weiterer Beispiele aus unsrer Reihe von Versuchen mit Zweigen

der S. }>f')il(niilra dürfen wir verzichten. Dieselben Versuche wurden mit Zweigen ver-

schiedener Arten, besonders der Haiu imrpurca, sodann der aculifolia, alba vHellma petidula

SpaeCh usw., angestdlt. Alfo liefolen im -wesentlichen dasselbe Ergebnis. Nur swei, an

Sprossen der 8. purptarm ansgefllhrt, seien hier näher erSrtert.

Zehntes Beispiel. Ein starkor Zweig wurde in swei Hälften zerlegt, deren untere

;<H, deren obere 44 cm L?{nge hatte. Der ersten nahm man auf einer basalen Strecke von

1(1 cm den Kork; die letztere blieb unversehrt. Beide wurden aufrecht 15 cm tief in Wasser

gestellt. Dauer des Versuches: 27. 8epteml>er bis 25. November. — 8. Oktober. Am ud-

verletslen Stück treten die zwei ersten Wurzdn hervor. — 16. Oktober. Nun erscheiosa

auch auf der korkfreien Fläche dos andern Zweiges die drei ersten Wurzeln. — 25. No-

vember. Der unverletzte Zweit.'' bat /elui Wurzeln erzen (rf , sieben starke von 15— 17 ein

Liinge und drei etwas kürzere. Sie tnhrcn reichlich Sciteinvurzeln und sind auf die Baail

beschränkt; ihre größte Entfernung von dieser beträgt hüchstens 1,5 cm. An dem de*

Korkes beraubten Zweige sind ftlnf Wurseln entstanden, vier auf der korkfreten Fläche^ sine

darüber. Die zwei längsten sind 7 utul (>,.') cm lan)^', die andern kürzer; nur die längste

hat Seitenwurzeln. Die lianis dieses Zweiges ist frei v-ui Wurzeln; die am tiefsten stehende

betiudet sich 4 cm Uber der Scliuitltiäche , die vier andern, darunter dio längeren, b—9 cm

darüber.

Elftes Beispiel. Versuch wie voriger. Das untere Zweigstttck hat 42 cm Länge und

bleibt unverletzt, das obere hat 46 cm Länge und wird an seinem basalen Ende bis ss

10 cm des Korkes beraubt. Dauer des Versuches: 27. September bis 25. November. —
Oktober. Aus dem unverletzten Zweige gehen dicht Uber der ß.isis die zwei ersten

Wurzeln hervor. — 18. Oktober. Am andern Zweige entstehen auf der korkfreieu Fläche

die swei ersten Wurzeln. — 25. November. Der unverielste Zweig ist jetzt mit sehn WwmIb
besetst; Acht davon stehen dicht an und Uber der Basis und sind 18, 16, 15, 14 an Isag;

swei sind 2,5 cm von der Schnittfläche entfernt und kttrser, 8 und 0 cm lang: die «ntsns
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mit Mhlreichen Seitenwurzeln. Der andere Zweig iVihrt neun Wurzeln, davon di« län^^orPH

7, Ü, 5 und ^^J> cm, die ktirzercn 1—3 cm messen; nur die längste hat Seitenwurzeln.

Die swei längsten stehen 8 cm tlber der Suhnittfläche, die hOdute entspringt fast 10 cm,

die tiefirte 4^ cm darOb«r.

• Wie früher erwähnt, wurden die Versuche auch mit Zweigen der Salix alba riteVina

pnuhiJn ungestellt. Statt aller Einzdlieitpn gohen wir nur die apikale und mittlere Region

eines Zweiges wieder, der an meinem Scheitelende des Korkes beraubt und verkehrt in

Wasser gestellt wurde (Fig. 7 Taf. VI). Man wolle diese Abbildung mit den Figuren 1—

5

und 7 mf Tafel V vergleichen.

Schlie61ieh sei noch über eine Reihe von Versuchen berichtet, in der Zweige der

S. fiurp'irrn sowohl am basalen als am apikalen Ende von W'a.sscr umgeben und in der dfvs

Sclieitelende bald seines Korke« biuiuiit, bald unverletzt gelassen wurde. Die Objekte

standen im Arbeitszimmer unter ditluder Beleuchtung anfangs bei lü— 19", später bei 18 bis

22* C. Das Waaaer warde ofl erneuert. Dauer der Verauche: 16. September bis 28. November.

Erater Zweig. 62 cm lang, am Scheiti l lU cm weit seines Korkes beraubt, aufrecht.

Wasserhöhe am basalen Ende 10, am apikalen 1.'? cm. — Soptomlior. Am basalen Endo

treten die ersten Wurzeln auf. — ()kt<ibcr. Am Sclx itclcnde entwickelt sich die erste

Wurzel an der Grenze des korkfrcieu und korkfuhrenden Teiles. — 15. Oktober. Dem
ersten folgt ein «weites Wflnelehen auf der kureen mit Kork versehenen Strecke. — 28. No-

vember. Das basale Ende fbhrt 26 Wurzeln, wovon die ersten kriiftig, bis 14 cm lang und

mit vielen Seitonwurzeln versehen sind; die Mehrzalil an und in der Niilie der Sclinittlliiilu'.

Am Scheitel auf der korkfroien Strecke keine, auf der korkführendeu und an der Grenze

je eine zarte fadenförmige Wurzel.

Zweiter ZwMg. Länge 67 cm; Versuch wie voriger. Zweig oben auf 12, unten auf

14 cm Höhe von Wasser umgeben. — 28. November. Dicht Uber der Basis stehen fünf

Wurzeln, die kriiftig, gepen 12 cm lang und mit vielen Seitenwurzeln versehen sind. Am
Scheit«! auf der kork freien Strecke keine Wurzeln, auf der vom Stopfen bedeckten ver-

liuiikelteo Fläche fünf HUgel.

Dritter Zweig. Lange 70 cm. Versuch wie voriger. Zweig oben und unten von je

II cm hoher Waaserschicht umgeben. — 24. September. An der Basis durchbrechen die

ersten Wurzeln die Rinde, — 12. Oktober. Unter der durch die Klammer des Stativs ver-

Hunkelten Stelle tritt eben die erste Wurzel auf. — 18. Oktober. Der ersten folfreii noch

iwei weitere Wurzeln. — 28. November. Unten sind nunmehr 22 Wurzeln vorhanden; diese

SMist kriftig, 10—12 cm lang mit Seitenwondn versehen und meist in der Nähe der

basalen Schnittfliehe. Oben die genannten drei Wnrsdn von fadenAtrmigw Gestalt und
2—3 cm Länge.

Vierter Zweig. Lilnge .'i4 eni, aufrecht, oben und unten auf 10 cm langer Strecke

de» Korkes beraubt und von je 11 cm hoher Wasserschicht umgeben. — 25. September. Am
banlen Ende bilden sich die ersten Wurseln. — 28. November. Auf der basalen Strecke

ier Wurzein, die 10^ II, 12 und 15 cm lang, kräftig und mit Seitenwurrcln ausgestattet

•id. Am Scheitel keine Wurzeln.

Fünfter Zweig. Länge 52 cm. Versuch wie voriger. — 25. September. Unten er-

ackeinen die ersten Wurzeln, die meisten krüftig, die längsten bis zu 14 cm lang. Am
SdMitdende kdne Wuraeb. — 28. Nov«nber. Unten sind elf Wunseln von 9—16 cm Länge
VMhsadfln, oben keine.

Hinsichtlich der Triebe sei bemerkt, daß sie regelmäßig aus den Knospen der oberen

BtgioQ der Zweige entstanden, meist dicht unter dem oberen Qei^, aber auch in desseft

BttaiUMb« ZMtung. 19tM. Uvft VI/VIll. 18
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Bereich im Wiiiwer^ sie crreicbten beträchtliche Länge, 30} 40 cm und selbst noch mein.

Zu beachten iat dalwi die Tatsache, dafi um die AiuatBetelleii der unter den Kohren enengten

Sproise Wuraelbtigel entstanden, an Zahl drei bii fUnt Auf diese folgten gewöhnlich noch

unten noch einige weitere, doch war die mittlere Region der Zweige in der Regel frei davon.

Auf tieferer Strecke, in der Niihe des Wassers, gewahrte man sie wieder, hier aber hauptsächlich

auf der Schattenseite. Man darf aunehmcni daß die Eutatehung der Hügel in der Nähe der

Sproßbasen auf dem gefitcigcrtaa StoAreebsel und der Stoffvanderung beruhte, die mit d«r

Entwiokelnng der Triebe ausammeahingen. Die beechriebenö Tatsache warde auch sonst

noch beobachtet.

Weitcrc Einzelheiten mitzuteilen, scheint nicht erforderlich zu Kein, um SO weniger, all

08 sich in der Hauptsache stets nur um Wiederholungen handein würde.

Fassen wir schliefilich kura dk Erfhhrangen «namneiii die wir an Zweigen ge-

wonnen haben, deren Korkmantel teilweise entfernt wurde.

Der Kork wurde abgehoben bald bloß am Scheitel', bald am basalen Ende, bald an

beiden Enden des Zweige». Als Kontrollobjekte dienten in einer Reihe von Fällen Stinke,

die denselben Zweigen entstammten und daher die größte Gewähr TUr innere Gleichheit boten.

Es ergab sich, daß die ihres Korkes beraubten Scheilelenden an Zahl und Aasbildung

der Wuraeln stets betrUchtiich hinter den mit Kork versehenen basalen Enden surackblieben ;

hier traten sie ferner regelmäßig frilher hervor als dort. Wurde der Kork an den beiden

Enden aljfrosfhabt, so äußerte sich der polare Gegensatz ho bostimrat wie jemals. FIntfcrnte

man den Kork nur am basalen Endo, so traten auf der korkfreien FUiehe weniger und

schwächere Wurzeln auf, aU auf einer mit Kork versehenen. Merkwürdiger Wdsa wird

durch das Abheben des Korkes auch der Ort 'der Wurseln bemnflufli^ sie entstehen nicht so

und in der Nähe der Schnittfläche, sondern mehr oder weniger weit darttber.

Im frepfensatze zu Klebs folgern wir aus unscrn Untcrsvuhungen, daß die Entfernung

des Korkes nicht nur nicht fördernd, sondern vielmehr hemmend auf die Wurzclbildung

wirkt { femer daß man dadurch die Polarität nicht luukehren kann.

Kompensattonen In der Wunelbfldinig.

L

An die frflher mitgeteilten Versuche ttber das Verhältnis in der Wurzelbildung m
Scheitel und an der Basis des Zweiges kntipfte sich neben andern die Frage: Eraeugt das

Von Wasser umgebene Scheitelende mehr Wurzeln, wenn der ganze übrige Zweig der Zimmer-

luft ausgesetzt ist. als dann, wenn außer der apikalen auch noeh die basale Region in Wasser

getaucht ist? Besteht eine Kompensation von der Art. daß der Zweig, wenn er in seiner

Bewurzelung bloß auf das Scheitelende angewiesen ist, hier mehr Glieder erzeugt als dann,

wenn er solche augleich an dem Orte bilden kann, ans dem sie normal henroigehen?

Um diese Frage zu beantworten, wählte man die durch ilire reiche Wurzelbildung aua-

gezeiulincton Zweige der S. thganfissima und umgab sie oben und unten auf f^leiclilani^^^n

Strecken mit Waaser, deren Höhe 8— 12 cm betrug. Die Zweige hatten paarweise anniiliernd

dieselbe Lange und denselben Durchmesser; jene schwankte zwischen Uti und 'M cm, dieser

awischen 4 und 7 mm. Der eine Zweig tauchte unten in das Wasser eines engen Zylinders;

oben wurde er von einer mit Waaser gefüllten Röhre umgeben; in der einen Hälfte der Vc^

suche .Htand er ;iufVeclit, in der andern verkehrt. Neben ihm wtirdc der zugehürige Zweig

erkehrt mit seinem Scheitelende in den Zylinder gestellt. Dauer der Ver.suehe :it)—4ü Tage.

Versttchszoit: April, Mai und Anfang Juni. Temperatur 2ü— iiü" C und mehr.
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l>aa Efgclmis Ton 10 solcher Versuche lehren nnsere Tabellen.

.

I. A. Zweige am Scheitel und an der Basis

in Wasser.

a. In aufrechter Stellung.

B. Zweige nur am Scheitel

in Wasser.

In verkehrter Stellung.

Wasftprhöhc Läugc der Zweigt» Ba»is Scheitel Summe Ltnge Scheitel

10 cm 50 cm 48 18 (>0 50 cm 24
2 11

it
47.5 . 20 14 40 40,6 , 20

0 n 41,5 « 24 15 30 41,5 , 18
4 8 n 30 „ 29 3 32 30 , 0
5 H 3H , 25 7 32 42 , 13
(> 10

T>
42 „ 23 10 33 44 . 10

7 8 n 42 „ 12 4 10 4« , 5
H n 43 „ 20 20 47,5 „ IS

Sa.: 77,.'» 340 , 2ld * 71
1

284 353,5 „ 123
M.: Ü,7 cm

j
42,5 cm 26,0; 8,9 1

35,5 44,2 cm 15,4

n. A. Zweige am Seheitel uml an der

in Wasser.

B. Zweige nur am Scheitel

in Wasser.

b. In verkclirtcr Stellung. In verkehrter Steilung.

Xr. Wjusiierliöhe Läii^r- iIiT Zweifle Scheitel ' Summe Lfitifre « Scheitel

1 11 cm 40 cm .30 31 07 40 cm 28
2 11 « 46 . 41 10 00 45 , 22
3 10,5 „ 61 n 17 14 31 51 „ 19
4 9 „ 49 , 20 14 40 4« n 21
¥

7,5 , 37,5 , 21 13 :!1 38 , 21
6 7 „ 46 „ 10 0 22 40 , 17

7 9,5 » 44,5 , 22 8 30 43,5 . 14
8 11 • 47,6 , 33 17 50 42 p 19

Sa.: 76,5 „ 3H0.5 , 212 122 33T 354,5 , 101

M.; 9,0 cm 45,0 cm 20,5
1

15,2
i

41,7 44,3 um 20,1

Basis

Summe: 425
Mittel: 20,5

Seht man die Zahlen der beiden Reihen ansanunen, so hat num folgende Sommen:

Zweige an beiden Enden in Wasser. Zweige nur am Scheitel in Wasser.

Seheit«! Scheitel

193 284
12 17,7

Der Unterschied zwischen den Zahlen der beiden Scheitel beträgt 91 ; er ist in An-

Vetiacht der Summen, um die es sich handelt, so groB, dafi er keinen Zweifel an der

Dsstnng luUfit. Entscheidend ist femer das VerhMltnis der Zalilen im einaelnen. Anf
li^so Tabdlen kommt nur ein Fall vor, in dem das Scheitelende eines an beiden Enden
mit Wasser nmgebenen Zweiges nielir VVur/.fln erzeugte als das des zugeliHrigen, nur mit

dem Sclieitelende eingetauchten, Nr. 1 auf Taljelle II; jenes bat 31, dieses 28 gebildet; in

allen übrigen 15 Fällen ist das Verhältnis umgekehrt.

In den Varsachen der ersten Tabelle ist der Unterschied am grtffiten; an den Soheitel-

tsden der Zweige unter A finden sich im Mittel 8,9 an den unter H 15,4 Wurzeln, Zahlen,

^ annihemd im Verhältnis von 3 : 5 stehen. Geringem Unterschied weisen die Versuche
18*
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der Tabelle II auf: 15^ und 20,1, Größen, die sich wie 3:4 verhalten. Diese Ungleich-

hxit in den Zahlen dttrfen wir ohne Bedenken dem Einfluiee der Sohwerkmft suscbrriben,

die auf die Wunelbildnng an den Seheildendett der verkehrten Zweige fördernd wirkt —
Ganz strenge Verg^etchung lassen daher nur die beiden Reihen der Tabelle II zu. Die

Zahlen im ganaen aber, wie in den einaelnen Versuchen, deaten bestimmt auf Geaetmttfiig-

keit hin.

Noch anf dnen weitem Üntersdued id biagewieeen. »Die Darehachnittaaablen der

Summen unter A und B auf Tab. 1 betragen 35,5 und 15,4, auf Tab. II dagegen 41,7 und

20,1; und dabei ist merkwürdig, daß nur die Scheitelenden von einander abweichen, die

basalen aber gleich sind, 2<),(i und 2ü,5. Welche Ursachen diesen Verhältnissen angrunde

liegen, vermögen wir nicht anzugeben.

Faaaen wir alles zusammen , so folgt, dafi die Annahme, dto au miaan VermdieiL

ftihrte, richtig, dafi die Torausgesetate Kompensation wirklich vorhanden ist Fttr die hier

verwandte Wcid nform kann man die Regel aussprechen, daß ein Ztirig, nenn er nur em

srwpni Srhcftrlttuic in Wdsser taucht, sonsf aJier von troclnirr Lttft iiDUfibm ist. an ilir<trm

mt'hr Wurzdn erzeugt als dann , uenn tr zugleich an seinem basalen Emle von Wasser um-

geben ist. Das Mehr beträgt mindestens ein Viertel.

II.

Die eben besprocheneu V^ersuche, zusammengestellt mit früher angegebenen, führen noch

SU einer weitem Frage. Wir &nden, dafi an den Zweigen der 8dix elegantimuMi flilaaiges

Waaser auf die ecste Entwickelung der Wurseln weniger gUnatig dnwirkt ab WaaaerdampC

Wie werden sich die Zweige verhalten, wenn man sie bis zu bestimmter Tiefe in Wasser stellt,

mit iliren übrigen Teilen aber nicht mit feuchter, sondern mit verhältnismäßig trockener Luft

umgibt ? W erden nun im Wasser mehr W urzeln entstehen, wird deren Wachstum energischer

a«n, und die Basia mehr hervortreten? Besteht hier nodk dne weitere Kompeiiaation?

Um Aber diese Fragen Klarheit zu erlangen, nahm man 96 Zweigaltteke der 8.

fh'/nntissima und stellte sie zu Paaren von ungefähr gleicher Stärke und Länge zusammen;

bei i'anren, die nicht gleich lang waren, wurde darauf gesehen, daß das, was einem Gliede

an Länge fehlte, durch Umfang ersetzt wurde, so daß das Gewicht der Glieder solcher Paare

annäherend gleich groß war. 15 Paare bestanden aus Zweigen, die mindestens ein Jahr

alt, drei Paare, je die letaten auf den Tabdlen, dagegen aus.solchen, die erst im leteten

Sommer erzeugt worden waren. Die einen wie die andern Zweige der 18 Paare wurden
anfrtH-lit in Ohiszylinder mit Wasserschichten von 11 — 12 (in Höhe g-estdlt und sodann

die einen in gewoimter Weise danipfgcsiUtigter, die andern der trockenen Luft des geheizten

Zimmers ausgesetzt. Durch übergestülpte schwarze Rezipienten wurden alle der Wirkung
des Lichtes entaogen. Temperatur 20—25* G. Dauer dea Verauchi vom 11. Oktober bis

sum IL November.

In der folgenden Tabelle ist das Verhalten der Zweige auaammengeatellt

Si -'i Ii.' Tiibdlpn S. 129.

Die gewonnenen Zahlen sprcrlit ii deutlich für die Richtigkeit unsrer Annahme. Die

Unterschiede der beiden Reiben sind wieder so groß, daß kein Zweifel zulässig ist Im

Räume mit feuchter Luft entstehen im Wasaer 339, im Baume mit trockener 496 Wnnteb,
also 157 mdur; dort bilden deh am mnaelnen Zweige im Wasser 18,8, hier 27,5, alao &st

genau die Hälfte mein- \\'ur/Gln. Die angenommene zweite Kompensation kann demnach

flUr die Zweige der S. rkgantissinia ebenfalls als erwiesen betrachtet und in folgender Regel

ausgedrückt werden: isVn Zweig, der mit dem basalen Ende in Wasser getaucht, sonst aber
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A. Zweige in dampfgetjättigt«'!

Zahl der

[>uft.

W iirzt'ln

Kr
in cn

1/IIlKDIIlBBBOr im \\ ii.HHor über dem Wuser Suiiiine

A ÄA 7 'lA Iii

9m QO 01 40
QV A
A 7 1

A

lo 0
e9 Ov QO Q7o# Ol
ttU 'lä

•>o

7• Ol 5 7
oo 1A 41
o

.)<)

10 Ov 7f 10 •in

11 27 IQ eo Si
IS

6.7

1 1
J i

QV
13 a5 31 38 09
14 39,5 4,2 14 28 42
15 38 4,25 11 6 17
16 3ü,5 6,25 8 0 8
17 40,5 4,5 4 0 4
18 27 4 0 0 * 0

Summ»^

:

r,8t;,o 113 339 293 632
Mittel

:

32,5 0,3 18,8 10,3 35,1

B. Zweige in trockener Luft.

Nr. Lange Ihuchmemer 'AM der Weraeln
in cm in mm im Wuser

I 24,5 7,0 40
2

3
37

25,5

0,0

0,5

24
35

4 27,5 6,0

8,0

37

5 37.5 30

6 39 6,0 3(5

7 45 7,2 23

8 32,7 0,5 37

9 38,5 4.7 20

10 38,5 4,0 32

11 37,5 6,25 37

12 25 7,8 28

13 30,5
23

8,5 30
14 7,0 18
15 31,5 5,0 24
10 35,5 5,5 13
17 41,5 ' 5,0 11

18 25,5 5,0 13

gninme: 595^7 112,0 494
Mittel: 88,1 6,2 27,5

[ fmMer Luft ausgeseiist ist, bringt im Bereieke der beiden Medien ein Maximtm van Wuntetn

\
temr, Dendbe Zumg^ 9onst ffieiek behtmddt, öfter von trockener Luft wuffeben, ermigt im

ffoHsen ^war weniffcr , im Wutter tAer ein MaSur von TPurielti, .des bei unserer Weidenform

etwa die Hälfte beträgt.

Besonders groß ift <ler Unterschied bei den drei jungen Zweigpaaren ; die drei der

i
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TahellL' II li.ilii'u (lieiiual sovi«'! Wurzt ln i r/i uj^t wio die der Tabelle T. Hfttte man nur

solche Zweige zum V'ertiuchc verwandt, so wiiren die Zahlen im ganzeu zwar kleiner, der

Unterschied swtichen den beiden Rethen aber betrilehdioh grOBer geworden.

Wie in den Zahlen, so offenbart sieh der Einfluß der verschiedenen Medien auch ti

der Länge der Wurzeln. In dem Räume mit feuchter Luft erreichen sie nur geringe Aiu-

bildung: im Wasser stehen die längsten in der N.'ihe der < Mx rfl.lche ; nach unten werden

sie atluiählieh kürzer, an der Basis gewahrt man entweder ganz kurze oder HUgel, die die

Rinde ni<^ht oder eben durchbrechen , oder nach gar keine Bildungen. — Im Wasser d«

on trockener Luft umgebenen Gefllßes ist ihr Wachstum ungleich günstiger; sie werdeo

länger, reichen bis zur basalen Schnittfläche und haben aui-h hier meist noch stattliclie

firöße. Einige Zahlen mögen dies beleuchten, die an beliebig herausj^egriffenen Zweigen

durch Messung festgestellt wurden. An vier Zweigen der Tabelle I fanden sich folgende

Wnntellängen , darunter jedesmal die grüßten, in Zentimetem angegeben. Im Wasser: 5,5;

4,8; 3; 2,7; 2,1; -7,5; 5,3; 4,3; 3^8; 3,1; -S^; 4,8,; 4,6; 4,2;V 5 -H»» 4? 4; 3,9; 3,2. -
In der Luft: 4,8; 3,9; 3^5; 3; 2,8; -4; 3,5; 3,2; 2,9; 2,5; —4,3; 2,9; 2,5; 2,1; 2; —3,3; 2,6;

2,5; 2,4; 2,2.

An vier Zweigen der Tabelle Ii wurden dagegen folgende Längen festgestellt, deren

lotste je dem Gliede an der basalen Sdintttfliche aogehSrt: 10,5 ; 9,8; 9,7 ; 7,5 \ 9,2 ; 8,8 ; —8,5;

8,2; 8; 7,5; 5,7; —15,4; 11,7; 11; 8,8; 7,9; —9; 8; 6,7; 7; 11,3.

Soviel tlber die Wurzellängen.

Sobald man den Verlauf de» mit den Zweigen der S. t Jrynnti.'ifihua angestellten Ver-

suches ubersah, wurde noch ein weiterer mit Zweigen der S. frayiUs eingeleitet Auch

sie haben die Eigenschaft, reichlich Wurzeln zu erzeugen, der Mehrzahl nach in der Kslie

dar Knospen, wo sie vertikale Reihen von 2—5 Qliedem bilden. 12 kräftige Zwdge wurden

wieder zu etwa gleich starken Paaren geordnet, und dann zu je 6 in aufrechter Stellung

unter dieselben Bedingungen gebracht, die im vorigen Versuch angegeben wurden. Die

Wasserhöiie in den Zylindern betrug 1 1 cm , die Dauer des Versuches wieder 30 Tage.

Folgende Tabelle führt das Ergebnis vor Augen.

A. Zweige in dampfgcsUttigter Luft.

Nr. Lftnge Durcliiiii^:.i'r Im Waaser Über dem Waaaer SnauBe
in cm in mm

1 32,5 0,5 54 19 78
2 31,3 11,25 56 12 68

3 32,5 8,0 38 19 57

4 34,5 12,8 80 48 128

5 33.5 9,0 85 *24 59

J 3ij7 7,2 25 10 35

Summe: 196 56,75 288 1^ W
Mittel: 32,6 9,5 48 22 70

B. Zweige in trockener Luft.

Kr. LAnge DarcJiaMMser Im Wasser Über dem Wasser SnniM
in cm io nun

1 7,2 51 1 52
2 ai,5 8,0 59 0 59
3 36 13,0 73 2 75
4 32 8,2.'> 43 3 46
5 31 Il,u 51 0 51

^ 85 9 ^ 0
Summe: 198,5 56,45 345 6 SM
Mittel: 33 9,4 57,5 1 58,5
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Dif Z.ililpii dieser Tabellen zeif^en, daß auch liier die an den Zweigen der S. ihrjan-

iis-fima festf^eatellte Kompensation hestelit; doch sind die Unterschiede in den beiden Ki ihen

geringer. Im leuchten Räume werden von «echs Zweigen im Wasser im trocknen 345

Wundn, also 57 mehr, eneugt Hier betifigt dm Mehr V», wahrend es dort also reichlich

das Doppelte, ausmachte. Die Betrachtung der einztdnen Zahlen der Tabellen führt jedoch

zu der bestimmten Folgerung, daß filr die Zweige der S. fnujHla dieselbe Kegel gilt wie

fUr die der andern Art. Denn die Zahlen dreier Zweige der Tabelle A, Nr :^ , r> und ti,

bleiben mehr oder weniger weit hinter allen der Tabelle 11 zurllck; zwei, Nr. 1 und 2, er-

reichen sie; dne aber, Nr. 4, Überschreitet sie nicht nnbetrttehtUch. Diese Zahl ist ent-

-scheidend für den Anblick der ganzen Tabelle; stellen wir ftlr Nr. 4 einen Zweig mit mitt-

leren Zahlen ein . 80 verändert sich das Verhältnis nicht unwesentlich. Der Zweig gehört

zu den vom Mittelwerte weit abweichenden „Ziifilllen" , wie sie «dt bei statistischen Be-

stimmungen auftreten. Ihnen die richtige Bedeutung zu geben, bedarf ea einer grulieu

Snmme von ZShlungan. Diese durch sahlreiche Verstiebe au ermöglichen, lag hier kein

Grand vor. Es gentigte, die Tatsache feetsnstellen, dafi sich die Zweige der S. fragüis

in der uns beschäftigenden Frage itn allgemeinen so verhalten, wie die der S. ( li ffantianiind.

Nachdem wir die kttmpensatorischen Vorgänge festgestellt haben, läßt «ieli nicht wohl

der V^ersuch umgehen, sie zu deuten. Man kann sich zunächst vorstellen, daß der Zweig

in Bestreben habe, anter günstigen Bedingungen ein gesetsmSfiigee Haadmiim von Wuraeln
hervorzubringen, das sich Aber sdne ganae Oberfläche nach bekannter Ordnung verteilt.

Wird ihm die Erzeugung von Wurzeln nur auf beschränktem Räume gestattet, zo ontwiekelt

er auf diesem zwar nielit das Maximum, wohl aber eine gWißere Zahl, als sie sonst dem
Teile der Fläche entspricht. Das wären rein innere Verhältuisae, in die uns jedoch ein

tieferer Einblick nicht vei^Hnnt ist; wir begnügten ans lediglich mit dem Ausdrucke der

Tatsache. — Der zweite Weg, sich die Dinge sarechtaolegen, bietet sich in einer andern

.Annahme. Der der trockenen Luft auagesetste Zweig verdun.stet Wasser, das anfangs durch

die Schnittfläche ausreichend, später aber, wenn diese sich verändert, ungenügend zugeführt

wird. Dieser Mangel nun wirkt ahi Heiz zur Bildung von Organen, die ihm abhelfen; so

flotstdien im Bereiche des Wassers 'nhlreichere und gröfiere Wuraeln, als an den von

feoehter Luft umgebenen Zweigen
Welche dieser Annahmen nun zutrifft, muß oinatweilen dahingestellt bleiben. Das

gesamte Verhalten der Zweige in der trockenen Luft, besonders <ler Umstand, daß sie nach

SO Tagen, als die Objekte im Feuchten schon anfingen zu verfallen, noch frisch waren und

dsfl ihre Glieder noch lebhaft wudisen, spricht daftkr, dafi die Verdanstang in irgend einer

Weite auf die Entwickelung der Wuraeln einwirke.

EinfluPs des Wassers auf die Hprorsbildnng.

Wie in unsrer Arbeit gezeigt wurde, verhalten sieh Wurzel- und Si)roß;uilageii im

allgemeinen den äußeren Bedingungen gegenüber verächieden; was die Entwickeluu^ der

«neu ftrder^ hemmt die der andern/ Diese Regel gilt auch flir das Wasser, jedoch nur bis

') AVäri- ilicsc Deutuiifr richtiir, «u wünie s'w eine neue Re^tfitif^nufr iles von l'flüfrer auffref teilten

tel«>|ii{;ischeii Kiiiir^algesetzea lii-fcni, und zwar in dem Sinne, iu dem Pflüf^or ^iell>^t in .-ieini-r hekiinnten

Abhanillunjr e« ppfaßt hat, nicht in dem, welchen Klebs iu geiner Schrift ihm unterlej^t. Mim wolle liii-r-

Wt dii' trertlielie I)jir«tfllnnf; verjrleichen, <lic >j.inz in UlnTstiinniiinfr mit Pflüfrer Pfeffer vnn der Suche

Üepebt-n hat, iPHiinzen-lMi> si.d-.gie, 1. Aufl. Bd. 1. S, 9, 2. Aufl. 1. lld. S. 2ö. Kiii inlcressiiutes Bei-

•piei in Bd. I. .S. t,^;,.) Auf Pfefferi« Einleitung sei überhaupt als auf «lio beste Uantellung der kansai-

fcwcfaniden Physiologie verwiesen, die wir*in neuster Zeit erhalten haben.

uiLjUi^Cü by Google



BU einem gewissen Orade. Es wirkt günstig auf «las Wachstum der Wurzeln, ungünstig

auf da« der Knospen. Die im Wasaer entateüenden Triebe sind lang, dUnn und mit kleinea

LMibUlttttni beeetst, deutUohe Zeichen dei hemmenden Einflnnei dei Waseen. Stellt maa

Zweige, die ihrer gansen Länge nach mit etwa gleich atarken primiren Knospen heecM

sind, aufrecht in Gläsern mit Wasser an einon Orte mit dem Dampfgehalte der atmo-
j

sphilrischeu Luft auf, so sieht man im Wasser nur selten eine Knospe sich ausbilden. Er- ,

lialten die Zweige verkehrte Stellung, so wachsen an ihnen, wenn sie noch jung sind, die ;

Scheiteiknospen anch im Wasser ana; an älteren dagegen entwickeln sich oft suertt die

Knospen dicht Uber der Waseerfliohe, weiterhin infolge des Einflosaea der Schwerkraft he-

liebige, hoher, selbst in der Ntthe der Basis stehende ; erst später äußert sich, jedoch keines-
;

wegs immer, die Wirkung der innem Ursache: es bilden sich auch am Scheitel im Wasser |

Triebe aus.
j

Anders verhalten sich die Zweige, wenn man «e Im Spätherbate oder Winter in die i

veihflltnismKfiig trockene Lnft des geheisten Arbdtsaimmera bringt Anch unter diesen
j

Umständen wächst ein Teil der Knospen am Scheitel, die Mehriahl aber dicht über and

im Bereiche des Wassers aus; selbst die basalen Knospen entwickeln sich nicht selten r.u

Trieben. Die Ursache dieses anomalen Wachstums ist der ungenügende Dampfgehalt

der Luft.

Zum Beweise aeien die Zahlen der Triebe angeftihrt, die Ton den Zweigen enmigt

wurden, an denen wir die zweite Kompensation nachwiesen. Von den 3G Zweigen der 8.

eletfanfhalma waren Jilter als ein Jalir und sehr ungleich mit sekundären Knospen be-

setzt. Die der dampfge^ättigtcn Luft ausgesetzten entwickelten zunilchst ihre scbeiteUtändigen

Knospen zu Trieben. Da diese aber, nachdem sie einige Länge erreicht hatten, stets in

ihrem mittleren und oberen Teile in Zersetsung ttheigii^^ so wurden sie bia auf ihre ha-

salen Enden cntfimt. Infolgedesaen bildeten sich tiefer, auch im Wasser, stehende Knoepen

aus. Daher i--t dn-s Ergebnis unsrer Ziihliing, die erst am Schluß des Versuches vor-

genommen wurde, nicht ganz rein, die Zahlen aber sind so groß, daß sie die Kegel deutlich

herrortreten lassen. %

Am Zweige wurden drei Regionen unterschieden: die obere, bis sum Zylinder

reichende, die mittlere, 8—10 cm lange, den mit Luft erfüllten Raum des Zylinders ein*

nehmende, und die basale, vom Wasser umgebene. Di«' hciden ersten wurden deshalb unter-

schieden, weil die Luft im Zylinder mehr Wasserdampf enthält, als die außerkalb des

Gefkßes.

Zahl der Triebe

a. in der dampfgesättigton Luft

in der oberen Hegion 76

in der mittlem Kcgion 17

im Waaeer 31

Summe: 124

h* in der trockenen Luft

in der oberen Region 26

in der mittlem Region 25

im Waaser 64

Summe: 115

Wie man sieht, ist da.s Verhältnis unter den Zahlen der in den verschiedenen Medieo

erzeugten l'riebe fiwt umgekehrt; der Einflnfi des Damp^ehaltes der Luft offenbart sich in

klarer Weise. »
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ALkt niiin könnte einwenden, daß der best- hiiebene EiiiHuß nicht durch don geringen

Uampfgebalt, sondern durch schädliche Veruiireiniguugun der Zimmcrlut't verursacht worden

Ml. — Dieaem Einwurfe gegenüber wäre jedoch darauf hinzuweisen, daß die Luft de«

damp^eallttigten Raumes Mglich 1—2in«l erneuert wurde und daher sich schweriieh von

der de.s Zimmi r^j unterscheiden koiiTite. Auch dus VerhaltOD der Zweigteile Uber dem Wasser

in den Zylindern, dii' in (h-r truck« nen Luft iiufj^estellt waren, spricht gegen den Einwand, —
W eiter ist zu l>eu( liti'ii , ikiß (Iii in der tnicki iien und in di r feuchten Luft i ntstundcnen

Triebe dieselbe iiufreciite Waciiätuniäriclitung haben, iiatteu die angeuomaiuuen Beimibchungen

der Luft störenden Eiuflufl auf die Knospenentwickelaiig, dann dOrfte nun Tielldeht erwarten,

dafi sie auch auf die Richtung der Sprosse einwirkten. Allein dies geschieht nicht

Der Versuch, di«' ol ercn Zweigteile mit ganz trockener Luft zu umgeben, wurde bis-

her nicht angestellt. Doch lassen die besprochenen Beobachtungen keinen Zweifel ibirüber,

(laß, wenn der Daaipfgehalt der Luft unter ein gowisees Maü sinkt, die Ausbildung der

Knospen in hemmendem Sinne beeinBufit wird.

Bedeotaog 4m Alten der Zweige miil der Jahreeieit.

Wie .schon vor langer Zeit dargetau' l, offenbart sieh der Einfluß der Polarität auf den

Oll der Neubildungen an (b-ii Zweigen dcrselijen \N'eidennrt in verschiedener Weise. An
jungen, erst kürzlich ent.staiulenen Zweigen sind die wenigen in diesem Alter erzeugten,

Wurzeln giiuzlich auf die i^asis, die Sprosse auf den Scheitel beschränkt, wtthreud an Zweigen,

die ein Jahr oder darObor alt sind, die beiden, nun aahlreicheren Bildungen sich mehr oder

weniger weit von den Polen entfernen. Inwieweit hierbei d. r ungleiche ( lehalt an Baustoffen

in Betraclit k<innnt, lief? sich nicht feststell, ii. Poch ist klar, daß darauf allein der Unter-

schied in der Verteilung <ler < »rgane iiiehl bei ulii ii kann; denn man sieht nicht ein, warum

der Zweig eine geringe Menge von >;ahr8tollt'n /,ur Bildung kleiner Glieder an verachiedanen

Orten nicht ebensogut verwenden sollte als su deren Ersengang blofl an den Polen.

Den Älteren I^eobachtungen wollen wir heute eine Wfitere beifügen, die sich auf die

Jahreszeit bezieht. P'xperimentiert man im Herbst un*! zu Anfang des Wiiiti rs mit Woiden-

zweigen, hü nimmt man ebi-nfalls einen lTnt«'rschied in der Zahl und dem Orte oder in der

Zahl der Neubildungen allein wahr. Als Beispiel für das erste Vorkommen mag die von

Kleba benutzte 8. ätba vikMina pendula dienen.

Als im Herbst 1903 ans der Spaethschen Baumschule die erste Sendung von ab-

geschnittenen Zweigen und ganzen Pflanzen dieser Weide eingetroften war, wurden zwei der

ersteren, nachdem sie vorher mit Wa.sser getninkt worden, in dampfgesilttigtem dunklem

Räume, desaen Temperatur über 20" C. betrug, verkehrt aufgestellt. Zu meiner Über-

raschung gewährten sie.nach einiger Zeit das in nnsrer Figur 5, Tafel V dait^tellte Bild,

das sich, aoweit es den Ort und die Zahl der Glieder betrifft, bis zum Absterlx n der Objekte

nicht veränderte. Die Wurzeln waren streng auf die Basis, die TrietM> :iiif das Scheitelcnde

heschrjlnkt. Zweij,'e von derselben Starke und sonstigen Beschaffenheit wiesen, als sie im Früh-

jHhr zum Versuche benutzt wurden, die in unsern Tabellen angegebenen VerhUltnisse auf.

Im folgenden Herbste wurde der Versuch noch einmal mit fünf, teils schwächeren,

teils stärkeren Zweigen ausgefUhrt. Wieder enUtanden wenig Wurzeln und Triebe, entweder

nur an den Polen oder höchstens 6 cm davon entfernt; an dem kräftigsten Bweijährigan

Zweige lediglich an diesen.

Auffallender noch ist folgende Beobachtung. Vier je 20 cm lauge Zweige der ge-

•j Vüchtin;;, H. iMmt OrL'iinbildong USW. I. 8. 8S. ffi.

itoUliUolM Z«iUng. lOuü. Uoft Vl/Vlll. 1^
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nannton Wniile wiiixlcn im Oktober aiit'reclit in einem ö,') cm weiten, mit Wasser gefüllten

Zylinder so tief aufgestellt, daß hUchstuas die Lünge eines Zcntitneten daraiu hervorragte.

Ein Zweig der 8. elegtmtisftma -wurde daneben denielben Bedingungen Migesetart. HHe eioat

p<zeif,'t ' ) , onlstcIuMi an solchen Zweigen, wenn sie genügend belichtet werden, die ersten

Wurzeln gi wöhnlich nicht an der ßnsis. sondern in mittlerer Zweigreginn '»der selbst nur

am Seli<'itel, so ilaß ein mit diesen Dingen nicht V^ertruuter glauben könnte, es sei die Polarität

uingekuhrt. \\ ährend die Zweige der S. dcganiissima sich den früher gemachten Er-

fahrungen entsprechend verhielten und ihre Iftngttni Wurseln am Scheitel anter der Wa«•e^

oberflflche bildeten, erzeugte von den Zweigen der 8, aZ6a vltdJhta der eine seine WunelB

nur an der Basis, Fig. 7, Tat'. V, der zweite an und über dieser bis zu eim-r Entfernung von

K cm, der dritte eine Wurzel 1 1 cm von der Hasis entfernf, der vierte eudlirli keine.

In den beiden im llerb.sl angestellten Versuchen äußerte sich also der Einfluß der

Pokritftt anf den Ort der Neubildungen an den Zweigen der 8. aJha viieUma in betenden

krttfitiger Weise.
'

Für das zweite Vorkommen, in dem sieh die Bedeutung der Jahre.«<7.eit hauptsKchlicli

in der Zahl der Neubildungen offenbart, fidiren wir die Zweige der S. ih ganti^'thiia an. Im

Frühling landen wir an den beiden, teilweise in Wasser get;mcliten lieihen von je acht

Zweigen 53 und 58, an 18 im Herbst unter denselben Bedingungen gehalten«! 35 Wamh,
im Durchschnitt also in runder Zahl 20 weniger. Allerdings waren, was nicht unbeachtet

bleiben darf, jene Zweige etwas länger als diese — ein Unterschied, der aber durcli die größer«

.Stilrko der letzteren wieder ausgeglichen wurde. — Auch hier fand sieh im Herbst eine

verhiiltnismUßig größere Zahl von Wurzeln in der unteren und mittleren Region der Zweige

als im Frühjahr; doch war die Verschiedenhmt bei weitem nicht so groß alt an den Zwdgen

der 8, alba viidlino.

Weitere, auf andere Arten ausgedehnte Untersuchungen konnten bisher nicht aus-

gefUlirt werden, und wir möchten unsere Angaben lediglich als einen Hinweis betrachtet sehen.

Beim buchen nach einer Erklärung der Tatsachen wird man zunächst immer nieder

im der Annahme gelangen, dafl die im Herbs^ sur Zeil der Ruheperiode TerfUgbare Menge

loslicher Reservestoflfe im Zweige au gering sei, um eine grofie Anzahl von Organen her

zustellen, und damit dttrfte gewiß das Kichtigi' getroffen sein. Aber oa bedarf dann eines

Zusatzes, der in der Voraussetzung besteht, daß der Zweig das wenige Nährmaterial nur an

den Polen verwendet; daß die rolariUlt sich unter diesen Umständen stärker geltend macht

als SU der Zeit| wo reichlich Nährstoffe vorhanden sind.

Zur UmJcehmiig und Natur der FolArltftt.

Erst jetzt gelangen wir zur eigentlichen Hauptsache, zur Umkehrung der Polaritit.

Wie wir gesehen, gibt Klebs an, daß sie ihm auf zweierlei Weise gelungen .sei. In den

beiden Versuchen aber, die seine Behauptung beweisen sollen, handelt es sich bloß darum,

dafl in der Nlhe des .Sproßscheiteb stehende Wuntdanlagoi anr Ausbildung veranlafit werden.

Von den Knospen spricht Klebs weder heim einen noch beim andern Versuch, und es wire

doeh zur Beweisführung erforderlieh gi we^i n, auch sie am anomalen Orte zur Entwickelung

zu bringen. — In • Wirklichkeit bleibt die Polarit&t bei diesen und ähnlichen Versuchen oo-

verändert.

Wllre aber das, waa Kleba daÄlr \Mtf in der Tat eine Umkehrung der Polarität, dann

wäre die Aufgabe ja längst gelöst gewesen. Kannten auch die älteren Physiologen') die

>) a. a. O. B. 133. ') a. a. O. S. m iL
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PnlariUit iiic'lit, so vprsiichten sie doeli, das Ohm und Unten am Zweige uinzukeliren , und

weuii auch luatnche ihrer Behuuptungun , daß die« gelungen »ui, ticdenken erregen, ao sind

doch andere insofern gewi6 richtig, da6 sie den Sprofischeitel oder die Krone einos Blümchens

snr WurBelbildong brachten. Vor allen darf man Dahamels Angaben um so weniger an-

zweifeln, al^ «ii;en(^ Vorsuchoi sie, soweit es daa Weientliehe betrifft, bestätigten. Ich selbst

habe mich dann viillach bemüht, ihuxli solelie P'xperimente die irnikchrung licrhcizut'ühren.

Nicht selten gelaug es, da«» »Scheitelende der Weideuzweige sich bewurzeln %u lasfien, nienialä

aber, die Polarität umsukehren. Stets gingen die Zweige zugrunde. Qttnstiger Terhielten

steh die des Lgeimn harbarum. An ihnen sind das basale und apikale Ende in der Wunel-
bildang fast gleieh, und es ließen sich verkehrt gepHaiizt'- < )lii''ktr über zwei .Tahrc erhalten.

Dann iVi ilii h starben auch sie ab. Die näheren Angaben liicrubcr Wfilli' <b^r Leaer aus

meiner Arbeit ersehen. Wie es scheint, hat Klebs diesen Absclinitt uidit beachtet

Weitere Umkehrungsversnche wurden von Kny') ausgeführt Er liefi Zweige der

Au^pdopsis hederaeea und der Hedera H^ix sirh am Scheitelende bewunteln, aerstörte alle

hier entstehenden Tri- bf uml tjitt. tt nur Knospen der basalen und mittleren Hegion die

Kntwickluiig. Niuhdeni .suli in' l'rian/.cii .^icli fVmf .Fahre geliulten und sogar kriiftig ent-

wickelt liutten, wurden sie auf ihre Polarität untersucht. Ks fand sich, dali diese unvcrtindort

geblieben war.

Aach Strasburger') stellte Umkehrungsversuche an. Meterlange Stecklinge der

8aiHx Stifudat is uml nlha wurden verkehrt in der Nähe eines IJaclies gepflanzt. Sie bewurzelten

sich am Seln-itcl uikI liildeton hier und in höherer Region i iii-bi-, vuti dienen man die api-

kalen beständig eulternte. Er erhit ll m» eine Anzahl verkehrter PHaiizcii , die aber schon

in sweiten Jahre der Untersuchung geopfert wurden. Diese lehrte, duli der anatomische

AnschloB der jungen Triebe an die alten Achsen ungestört geblieben war. Strasburger
hält na< b üeinen \'er.suehen die Umkehrung für mCglicb, iMflt aber dahingestellt, ob auch

die Polarität in soKli' ii i'tlanzen venlndert werde

Die l<?t/.ttn Angaben Uber Umkchrung verdanken wir Hcrtholil. Im zweiten Teile

»einer TJnter.suchuugen zur Physiologie der pflanzlichen Organisation erwähnt er iu einer

Randbemerkung, dafl er seit 1898 umgekehrt eingesetate Weidensteckltnge kultiviere. „Sie

waehseo alljährlich ganz gut weiter, aber anseheinend erheblich weniger kräftig als Exem-

plare aus aufrecht gesteckten Zweig<'n. l)as im I>ndrn sterkendf, li"\vurz''lte obere Hnde hat

sich verbiiltnisniäßig nicht seiir .stark verdic kt; dagegen sind über der Krdc an und über

der Ansalzstellc der Triebe durch V\ uciicrung de» Uoizkörpcrs kräftige Knollen entsUmden."

Auch mit Sprossen der Trade^mUia viridis wurden Umkehrungsversuche angestellt

Im Text 8]iricht .sieh Berthold dahin aus: „Eine Aufhebung oder Umkehrung ist

bisher noch in keinem Falle liei höheren Pflanzen gelungen."

Im AiL-ichluß an meine früheren Untersuelmngen verfolgte ich selbst den fJegenstand

unausgesetzt. Mit Weidenzwoigeu wurdeu dieselben Erfahrungen gewonnen, die licrlhuld

bssdireibt, aufierdera andere Arten zum Versuche benntat Es war beabsichtigt, die neuen

Beobacktongen im Zusammenhange mit anderen GcgensUtnden«su veröffentlichen, als Klebs
mit seinen Angaben auftrat. Kun schien es mir nOtig su sein, auch die von ihm besonders

'
i Kiiy, I.. rinkelirM'rrou'he mit Ämpdopti» qitinqtufoUa and Htdtru IltlHm. Berichte d. D. botan.

Ctoielkchiift. B.I. VII H. ilin 18*t9, S. 201 ff.

') Strasliurn<T, K. Über Bau und die Vf-rriclituugni ili-r LeitungMliHhiicii iu di'ii Pflauxen*

ieiM, 1^91. S. 9-1 1 ff.

^ Lcipsig 1904. & 26.
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zu seinen Vornuchen verwandte VVeidenforni in den Krcia der Uotcrüuchung zu ziehen und

auch an ihr zu zeigen, daß seine Behau]>tung nicht zutrifft.

Im Frtthjahr 1904 worden swOlf verschieden starke, aber paarweise annfthemd gldeh

entwickelt«' Zweige der Snlh nJha ritclJinn pniduln auBgewiihlt, zur Hälfte aufrecht, zur

Hälfte verkehrt in ^'roße mit Erde gefüllte Selialon f::osr'tzt und nach den von der Praxis

ftlr die Keiiandlung von Stecklingen vorgeschriebenen liegein gepHegt. Alle zwölf Zweige

bildeten in der Erde Wurzeln, die aufrecht gepflanzten schnell und reichlich, die verkehrt

gesetsten langsamer und spllriiclier. An diesen traten ferner an der Basis und aerstrsat

ttbw die f^anze Oberfläche Wurzelhügel liervor. Weiter entwickelten sich Knoapen, an

den aufreilitcn Zweigen iiberwicf^end am Scli' itf'!, an den vcrkclirti'n auf der ganzen Länge.

hcRonders aber dicht über der Erde. Nun, noch wilhrend die Objekte unter der Glocke

htandcn, begannen plötzlich die zwei schwächsten verkehrten zn welken und starben bald

darauf ab. Die anderen vier blieben , wie alle aufreehten , erhalten und konnten nach und

nach an die freie Luft gewöhnt worden.

War anfangs (b r ITntorschicd zwi.silicn den beiden Reihen nur gering, so wurde er

nun größer. Die autreeht j,'e|illanzten eilten im \\'ailistuin venuiH uiul Itildeten einen oder

zwei stärkste Endtriebo. An den verkehrten entwickelten sich die der Erde nahestehenden

Sprosse am kraftigsten, die nach oben folgenden nahmen an Linge und Stibrke allmftblicb

ab. Hatten sich anfangs basale Knospen zu Trieben gestaltet, so gingen diese nun augrunde.

Besonders fiel es auf, daß an den aufrechten Pflanzen die Triebe negativ-geotropiscb empor-

wuelisen, liiiehstens ilire Scheitelenden nei^'en ließen, an den verkehrten dn^ei^en die «tärksleii

unteren meist horizontal oder schwach aufwärtb gerichtet waren, bis «cblieülich ihre Enden in

weitem Bogen abwArta neigten. Jene Sprosse glichen den starken emporwachsenden, diese

den schwicheren hKngenden Zweigen der Mutterpflanze. Die beiden Sätze von Pflanzen

boten daher schon im Sommer, noch mehr im Herbst, ein sehr verschiedenes Bild dar. An

den verkehrten Objekten entstanden fortwJlhrend an den von P'^rde umgebenen öcheitelenden

zarte Triebe, die aber, sobald sie an die Obertluche traten, entfernt wurden.

Hand in Hand mit den genannten bildeten sich wichtige Unterschiede im Dieken-

Wachstum ans. An den aufrechten Achsen verlief es normal; sie nahmen gleichmäfiig von

oben nach unten an Umfang zu. Anders die verkehrt stehenden. Auch an ihnen wuchs

vielleicht anfang.s da.s nach oben gewandte basale Ende noch etwas; doch konjite dies nicht

bestimmt festgestellt werden. Oloichvici aber, ob es zuerst noch zunahm oder nicht, bald

httrte sein Wachstum jedenfalls auf, und nun nahm auch hier der Umfang der Achse von

oben nach unten bis zum untersten stärksten Si»t>8se langsam au. Sie behielk dabei bald

runden Querschnitt, bah! wurde sie auf kürzerer oder längerer Strecke infolge anomaler

Verdickung breit uml tlacli. An der Basis der stärksten Zweige, vor allem des untersten,

entstanden kräftige Bockel, unter denen sich d'e Achse plötzlich verdünnte. Von den

Wurseln bildeten sich nur eine oder weni^ der Erdoberfläche nahe, aus. Auch sie hatten

sodceUrtig v^dickte Ansatastellen, und unter ihnen nahm die Achse noch einmal rasoh an

Stärke ab. Schon im Sommer, späte^stens im Herbste, begann das basale Ende abzusterben,

ein Vorgang, der sich bis zum Winter mehr oder minder rasch fortsetste. Auch die

schwachen oberen Seitenzweige vertrockneten ganz oder teilweise.

In ihrem sonstigen Verhalten unterschieden sich die verkehrtoi Pflancen, soweit sich

sehen lieft, von den aufrechten nicht Ihre Blfttter hatten normale Gestalt und die der Rawe

eigene grline Farbe.

Von den vier Pflanzen ist die eine in Figur H Tafel VI dargestellt. Die Abbj^ong

bedarf nach dem Gesagten keiner Erläuterung.

I
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In folgonden Frühjahr b«'g;intii'ii dir iMlanzon zunfidist fröhlich zu wachsfu, tl;nni ah»'r

trat plötalich eine Störung ein; dii' zu('r^^t anf^ch'gtt'n IUüUim- .vurdin <r(!li usid Holten im Mai

und Anfang Juni ab. Um die^e Zi'it aahcn die Objekte uul't'ullend krankliait aus. »Sie or-

iiolten «ich aber, bildeten neue BiAtter und wuchsen nun bis spAt in den Herbst Abwoobend
vom Verhalten im rorigen Jahre richteten sich jetst die Ktteren Zweigteile geotro|>i8ch empor;

mir die oberen schwachen Teile waren nbwUrts gebogen. Das Absterben der Seitenzweige

und der Achsp setzte sich langsam von oben nacli unten fort, ebenso al>er das anoiiuile

Dickenwachstuni im unteren Staniniteile. Beim Heginn des VViuicrd boten die vier THanzen

ungefähr dasselbe Bild. Unsere Figur (i Tafel VI führt die Veränderungen vor Augen. Es
scheint fast ttberflUssig su sein, sie noch mit Worten su begleiten. Wie man sieht, hat sich

die im vorigen Jahre begonnene abnorme Entwickelung fortgesetzt. Von den Satengliedem

ist nur da« untere stark gewachsen; die hr»her stehenden sind teilweine schon zugrunde ge-

gangen und abgefallen. Die Achse selbst ist ebenfalls schon bis zur Mitte abgestorben, ihr

unterer Tefl mit dem Sockel unter dem großen Seitentprosse tritt bedeutend hervor; er ist

aber nicht mehr so scharf abgesetat wie im origen Herbste, sondern yerlttuffc altmAhlich

nach unten und beginnt mit dem Sockel unter der Wursel und dem sugehOrigen Achsen*

Stlicic einen eiuheitlichi^n Ki)r|M'r 7.11 liüdcji.

Wie schon angegeben, vorhalten «ich alle vier PHanzen uii^rctiihr gleich; die eine

weicht nur insofern ab, als bei ihr die Hauptachse Mchon bis zu geringer Entfernung vom
unteren Seitenaweige Terdorrt ist, nachdem auch sie in diesem Sommer auerst noch bis über

ihre mittlere Ilühe hinaus gewachsen war.

Ungleich größer »ind di«* Störungen, die durch die l uikeliruii;; bei andern \A'<Mt]rn

hervorgerufen werden. Wir besprechen hier nur <lie bei N. andilohu beuhjulitcten. Im

ersten Jahre zwar waren sie noch nicht bedeutend. Es entstanden Seiteuäprosse, von denen

aoch hier jedesmal der unterste den Übrigen im Wachstum oranoilte; ihr Laub war griln

und frisch. Die Achse verhielt sich iiluiürh wie bei S. alba rtttl!i»(i, zeigte aber noch eine

bei jener ni»lit walir^'enommene Abweichung. Sie brachte über einzelnen Knospen An-

schwellungen hervor, die kurz blieben und sockeiartig aus(*alicn , oder liingfr wurden untl

einseitige Wülste am Zweige bildeten. Der Ort dieser Körper war bald die mittlere, bald

die basale R^on der Achse. Besonders auffallend war ein Objekt, in dem die Geschwulst

ia geringer Eäitfemung von der basalen Schnittilächo erzeugt war. Über dem Körper und

such bis zu einiger Tiefe ihm gegenüber starb die Achse bis zum Spittherbsto ab.

Im zweiten .Tahre bi gannen auch diese PHauzeii mit frisclieni \\ achstuui. Haid alter

wurde dieses träge ^ dann tingen die zuerst entstandenen Blatter an, sich an den Spitzen

nod Kindern su brAunen und absusterben — ein Vorgang, der sich ttber die ganie FlAche

fortsetnn konnte und mit dem Abfallen der Organe endigte. Die neu gebildeten BiAtter

blieben gelb und klein und fielen zum Teil ebenfalls früh ab. Da sich die Pflanzen bis zum
äp&therbste nicht von diesen .Störungen erholten, so war ihre Ertiilhrun^' sehr mangelhaft

und das Wachstum gering, dessen Verlauf aber dem der zuerst beschriebenen Weide iihnlich.

Am Ende des Herbstes waren die Achsen bis zu dem Wülsten abgestorben, von da an aber

nhaken, mochten diese nun höher oder tiefer liegen. Unter ihnen ert-egte das schon be-

idiriebene Beispiel besonderes Interesse. Im ersten Jahre war die Geschwulst nur über der

Knospe erzeugt; itn zweiten hatte sie sich auch unlir diiser fortgesetzt und dabei auch au

L'urthmesser so zugononimen, daÜ sie nuiinieiir einen verliäitnismilßig umfangreichen Korper

Stellte. Seine Abbildung wird unsere nikhste Arbeit bringen.

Jeder, der aufnierksamen Blickes die angeführten Vorgänge betrachtet» wird Duhamel
entchen, wenn er von ^fitricuafs rivolutions'^ spricht, die er sich in der umgekehrten Pflanze
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vorgeheud dachte. Uud doch kannte der ausgczcichnote Thysiolog gerade die Dinge nucii

nicht , die wir bier ImpredieD, und die tetnen Wortoi ent di« rechte Bedeutung verleilm.

Bis snm Ende de« «weiten Herbstes haben wir die amgekebrten Pflansen dw beidm

Weident'ornien verfolgt; über ihr weiteres Verhalten wird erat später bericditet werden

können. W'oli! ahir sind wir imstande, nach rilti-rcn, an andirn Ai'ten gewonnenen Er-

fahrungen öchoi» jetzt anzugeben , wie. uie sieh, wweit es die Hauptpunkte betrifft, weiter

entwickeln werden — immer vorausgesetzt, daß bic lebendig bleiben. Die wulstartige An-

acbwellung der Achse und der Basis des starken unteren Seitensweiges wird sich abwirli,

die unter der kriitnY:>tfn dhiTon Wurzel vorhandene umgekehrt nach oben fortsetzen, bis

aus den beiden ' ine einlieitlielie (Jeseliwulst entstanden ist. Die LRnge dieses Kiirpers \>\

vers<liieden ; sie hiüigt von der Kntt'eniung des Zweiges von der Wurz«d ab. Seini-ri

größten Umt'ung hat er oben auf der Hübe dei Zweigbuäis \ von da nach unten nimmt vt

alhnithlieh ab. Ein vor mir liegender fÜnQähriger Körper ist 12 cm lang und hat eben

einen grüßten Durchmesser von 5, unten einen solchen von 2,5 cm.

Wie soll man nun diese merkwürdigen Dinge deuten? Die Frage laßt sich nur durch

anatoniiiielie Untersueliung beantworten. Was sieh dabei ergeben hat, soll in einer besonderen

Arbeit und im Zusummenhauge mit auderti Gegenständen erörtert werden. Dort wird niau

auch die Abbildungen der eben erwähnten mehrjährigen großm KOrper finden. Hier sei

nur noch folgendes bemerkt. Durch die ümkehrung, durch die anomale Stellung der

Wuraeln und Spro.sse sind die polaren Verhältnisse in den Elementen der Gewebe des Körpers

viillig gestört worden. In der Oescliwulst gelingt e« der Pflanze, die .Störung teilwei.'^e wieil'T

auszugleichen, die äpruß- uud Wurzelpole der Zellen in die natürliche ÖtoUung uud in den

natdrlichen Anschluß an bringen. Dies geht in ähnlicher Wdse vor sich, wie ich sie Air

besUmmte Geschwidste beschrieben habe, die infolge der Umkehrung von Rindenrtngen und

unter verkehrt eingesetzten Knospen entstehen. Im einen wie im andern Falle sucht die

Pflanze die durch den Eingriff gestörte natlirliehe Ordnung der Dinge wiederherzustellen.

Gelingt ihr dies, wenn auch nur teilweise, so bleibt sie erhalten^ gelingt es ihr nicht, so

stirbt sie ab.

Die hier mitgeteilten Versuche lassen sich jedoch nicht an den Zweigen aller Arten

ausführe:.^ niamlie versagen gifnalich, andere fügen sich nur bei sorgfllltiger Pflege. Vor

einigen Jahren wui der; ! Zwclu«' von Siitcken iler Sfih'.i ariitlf'ifln . nnnif/dalma , fmrpurett^

vitclhfia u. a. an geeigneter k>telle im Gurten verkehrt in den Boden gesetzt und ;;erauine

Zeit vor dem schädigenden Einflüsse der ISonnenätralden geschützt. Die Mehrzahl starb sb,

ohne ein Lebenseeichen an äu0em; einige bildeten aunächst kurse Sprosse und, wie

spätere ßesic htigung ergab, Wurzeln im Boden, gingen dann aber ebenfalls augrunde. Nsr

vier endlich verhielten sich wie die vorher boKproehenen und leben heute noch. Also nur

der .Meihsie Teil der Zweige blieb erhalten. Von 24 aufrecht gesteckten Zweigen würde

kaum einer versagt haben.

V ersuche mit JSi/)iHsi)>'ini>lt/ir hfiSiVonlrs.

Vor einigen Jahren zeigten wir'), daß. wi nn man Hhizonistiicke der Boti.<si>iti<iult'ii

vertikal mit dem iScheiteiende in den Boden pHanzt und die basale Region dem Einäusüc

des Lichtes und der Luft aussetst, an dieser Lanbsprosse entstehen, während das Rhison

am Scheitel .ils .solches fortwilchst Und Tocliterbildungen gleicher Art eneugt. Überwintert

man solche Pdansen im Kalthause, dann bleiben die oberirdischen Rhisomteile mit den

') Vik'hti II};, II. /lu' Plijriiiologie der Kiionrnp wäcli^ic. Jshrbficher fiör wisKmehafttiehe Botanik.

Bd. XXXIV. 34 itandbumcrkung. Daxu Fig. 2 auf Taf. Vili.
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unteren Laubsproßenrlon Ic'bendig, und es netzt s'wh nun im zweiten Jalire das Wni listuin

in derselben Weise fort wie im ersten. Kntt'ernt man die zuweilen aus Tochtcr-Kliizoiucn

kerroigefaenden Laabsprosse, sobald sie tlber die Erde treten, so kann man die anomale

Entwiekdung desSysteina drei, vier und selbst flinf Jahre erhalten; dann aberstirbt, sowmt
nnsere Erfahrangen reichen, das Mutterorgan des ganz* n Systems ab, und es bilden sieh nun
neue PflanKcn aus seinen Toelitorgliodern. - Die Lauitsprosse blieben im ersten Julire kurz,

wareu aber sonst kräftig und mit staulieben Hbittern be.setzt. In der Folge wurden sie

wohl etwas Iftnger, erreichten aber nicht die Liinge gowöbulicher Triebe.

Auch hier haben wir verkehrt stehende Achsen vor uns. Unter normalen Verhältnissen

gehen aus den 8cheitclenden der Rhixome die Laubs|)ros8e hervor, und hiernaeb gestaltet

»ich die Bewegung des Wassers und der A^^.sinlilate. In unsern Objekten steheti die Laub-

triebe au der Basis des Uhizoms, wodurch eine abnorme Hewcgung der Nidirstofte verursacht

wird. Nur nebenher sei bemerkt, daß sich hierbei die histologische Struktur des KhizoiQS

Tsriindert, dafi es den neuen Aufgaben entsprechend neue leitende Elemente bildet in der

Art, wie sie Knollen erzeugen, die man in den Grundstock der Pflanze eingeschaltet hatte.

A\'ie ihr Aussehen b hrt, ertragen dii' Pflanzen die dureh die T'nikebrung hervorgerufenen

Störungen verhftUnismüäig leicht, endlich aber steigern sich diese doch so weit, dafi der

Verfall eintritt.

V e r -s u e Ii e m i t 7(///;<nv///.n' piu adoj a.

An abgeschnittenen Sprossen dieser Art ilußert sieh die i'olaritilt in bestimmter Weise*).

Doch beobachtet man hier und da, daß Zweige, die dem Boden anliegen, an beliebigen

Stellen Warsein bilden. Solche Sprosse wurden wiedeiliolt verkehrt als Stecklinge gepflanzt

und hielten sich verschieden lan^e. selbst beträchdiche Zeit. Die Pflanze mit der größten

Lebensdauer — sie erreichte ein Alter von 7 Jahren — /oiL'-t unsere Figur 1 Taf. VII. Der

älteste Sproß des Systems, n, hatte zwei Tocliterglieder erzeiiyt, b und c, von denen b, du» der

Erde angeschmiegt war, in der Ntthe seines .Scheitels Wurzeln gebildet hatte. Diese wurden

Tom'chtig dem Boden enthoben, der Sprofi a an seiner Basis von der Untterpflanse ab-

geschnitten und nun Zweig h mit seinen Wurzeln verkehrt eingepflanzt An der basaleu

Schnittfliiehe des (ilic-des a entstanden bald Wurzeln, tr\ spilter, im zweiten und dritten Jahre,

gingen solche auch aus dem basalen Knde des Sprosses h, ii\ und des /wej^^i's r hervor,

tlie ohne Zweifel als Folge der Umkehrung betrachtet werden können. Aus dem Gliede 6

ntsprangeii femer in der Nflhe des Bodens swei Seitensprosse, von denen der eine, dy drei

Sproßgenerationen den Ursprung gab, der andere aber unverzweigt blieb. Am Scheitel des

Zweiges h entstand ein kurzes Glied mit anomalem IJau, mit fimt" _ir''iaden HIattzeilen und

Rippen; aueh die letzten Glieder des Sprosses (/ erreichten nur nreringo Länge. Am meisten

fiel auf, daß der Muttersproß, a, trotz der ungünstigen Bedingungen jedes Jahr neue Wurzeln

ensogte^ «o dafi schliefilich ein ganzes BUichd vorhanden war. Im FVahling 1895 wurde die

Fftmse gezeichnet; ein Jahr darauf starb sie ungeachtet aller Pflege ab.

Unsre Pflanze beansprucht einiges Interesse. Sie lehrt , daß eine Pflanze jahrelang

die verkehrte Stellung und flie damit verbundenen inneren Störungen, dii- anomale Bewegung
der Stoffe usw., nicht nur ertragen, sonderu dabei sogar müßig gedeihen kann. Vielleicht

teagt diea mit ihrer natBrlichen Lebensweise zusanmen, in der die Sprosse httngen oder

kriechen. Endlich hänfen sich aber auch bei ihr infolge der anomalen Ordnung der Glieder

die inneren Hemmungen so sehr, dafi der Tod eintritt

>) 8. OxganbilduBg 1. S. SSa
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Wem fallen l>eim Aiiljlick de» iiniuor iiinifn HemUhons di-r l'Han/.f (lunli die Bildung

vuu Wurzeln an der liuüi^i des >Sj'»teinH die gestörte Ordnung wiedcrherzuiilelicu , nicht die

Horasiaehen Worte ein:
Naturam exptOet fitrea, tarnen ncurrd.

Überblicken wir alles biether >litgeteiltc, »o ergibt sieb, daß es sehwerlieb gelingen

wird, die Polaritllt in einem Organ umzukeliren. Wir dürfen hier anf du verweiMn, m»
an anderm Orte darüber getagt wurde. Zur ümkehrung würde gehören, dab ^e poUn

Struktur aller lebendijron Elenicnlarbestandteile , au» denen das Or^an zusaninienge.sctzt ist,

um^'ckclirt w(irrlr, und das st lK'iiit unni«pli(li zu sein. E» mag ja Pfluiizeu oilor Plianzcn-

leile geben, deren polaivii Hau man durch ;,M-.'i-iif'te Mittel verändern, ja umkehren kann,

etwa «o wie den Magnetismus eines Stabmagneten; bisher sind solcite aber nicht gefundes

worden, und es bleibt daher die Frage, ob aie vorhanden sind oder nicht, einstweilen Boch

"ffen. Klebs bat die beim Studium ib r Polarität notwendig zu beachtenden anatomischen

Verbältnisfie aulscr arbt f^elasson. Vii lh-iclit briuht ps darauf, dafs er seine Vorsuche irr-

tümlich gedeutet hat. Mit seiner l)' iitiin;x t'dli ii aber auch die Einwürfe, die Kleba gegen

unsre Auffassung erhoben, und wir könnten damit diesen Teil unsrer Arbeit acbliefsen. Xur

ein paar Punkte glauben wir noch erörtern au sollen. Klebs sagt: „Die Frage, warum abe^

haupt Ersatsbildungen an verletzten Pf1anzent« il. n auftreti ti. liat Vüehting nicht nidicr be-

rührt. Dajrej^cn hat Sachs bei He.sprecbung der Vöchtingscbcu Versuche die Frage klar

formuliert ; ,Wie kommt es, dafs die blofse Abtrennung eines Stücke."» eine Neubildung von

Organen an Orten hervorruft, wo sie ohne diese Abtrennung oder andre störende EiuflüMc

niemals auftreten wttrden?'" Dies ist richtig. Ich nahm die Flhigkeit der Fflanse, ihre

Organe zu bilden, als etwas Gegebenes hin und suchte nur die Frage zu beantworten, dnrdt

welche rrsachcn der Ort der Organe hm abgeschnittenen Pflanzenieile und am ganzen un-

verletzten KörjM'r licstiinnit wird, l)ie allgemeine Frage, warum die Organe libf-rhanpt ertt-

biehen, regeneriert weiden usw., hatte Darwin in seiner bekannten Pangcnesis-li^pothese zu

Ittsen versucht; mir lagen ferner die an jener Zeit so gut wie unbekannten Bemtthun^
D u h am e 1 s und M o h 1 s vor. Besonders im Anschlüsse an die vom soletat Genannten freilidi

nur sils Andeutungen ausgesprochenen Ansichten versuchte ich ein Bild zu gewinnen, unlT

ilem ich mir die behandelten (Iei:' iistiiride ver-sinnlichen könnte. Da das Erreichte aber nicht

befriedigte, so liefs ich die Suche ruhen, um so mehr, als sich keinerlei Möglichkeit bot. der

Frage experimentell nftherautreten. Heute, nadi mehr als Aknfundswanzig Jahren, sehe

ich mit Befiriedigung, dals die von mir einst gestellte Frage Antworten gefunden hat und

in der Gegenwart immer noch zu neuer Behandlung anregt. Die Sachssche Frage ist da-

gegen heute !^) unbeantwortet wie zu der Zeit, du sie aufgeworfen wurde.

Weiter. Klebs glaubt, auf (jrund seiner Vcrauche über den Eintlufs des Wassers eine

ganae Reihe von Anschauungen beiseite schieben au können. .Die W'urzelbildung wird aioht

veranlabt, weil eine Polarität (V a o h t i n g) usw. vorliegt" Diese Worte offenbaren, wie scboB

angedeutet, ein Jlifsvcrstandnis meiner Ansicht. Ich würde hier, wie Klebs, sagen, das

Wasser wirkt fördernd auf die \\ iirzellnldung, aber ich würde den von ihm unterla-'^senen

Zusatz beifligeu: es wirkt ver.ichieden je nach dem Orte, an dem wir es anbringen. Das-

selbe, was fUr die Schwerkraft, das Licht und andre Agentien nachgewiesen wurde, gilt

uk diesen FttUcn Air das Wasser; es bildet in seiner Wirkung keine Ausnalime, wie in

dieser Arbeit experimentell gezeigt wurde. — Damit erledigen sich auch die Weiter folgenden

Bemerkungen Klebs' Uber die Ursachen der Wuraelbildung.
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Auch »einer Autla-ssimg über ilie Kegentruti«»!! der ErHatxbildungen vermögen wir

OM nicht anzuschliofson. Er sagt: „Wonn durch eine Verletsung oder eine Ablrennung

Wurzein oder Knospen sich entfalten oder direkt nengebildot werden, 8o goachieht ei deehalb^

weil dnrch die Abtreuniing gerade diejenigen Redinf^tingen geschaffen werden, die an und

filr sich unter allen Umstünden die hetrefren<leii Iiilduni^'^sprnze.sse herlM iluhren intissen."

Ucradc diiä zur Erläuterung hcningczogene liciKpiel der Wurzelbiidung am bteekliug zeigt

«n ÖMten, dar* diese Ansicht unhaltbar ist Bei der Wunelbildung handelt es sieh nicht

blofi um eine Ansammlung von Wasser, und die durch die Trennungi von der Mutterpflanse

im Zweige ausgelösten inneren Bedingungen lassr n sich nieht durch ftußcre ersetzen.

Nach allem Au.sgefiihrferi blciljeii denmai li di'- alli^etncincn Sutze , die ich über die

Ikdeutung des Ortes an der Lcbenseinheit lür die Kntwiekluiig der Zelle bdwoIiI als der Organ-

aslsgen au^estellt habe, in ihrem voUen Um&nge betiteheii. Die darin ausgesprochenen ftlr

die Gestaltung des Körpers «richtigen KorreUttonen sind durah Klebs* Untersuchungen nicht

•beseitigt worden. Ks bleibt dabei: Fttr die Kntwicklungsform einer indifferenten
Sproß- oder W urzrljui laj^'e sowie der Zelle im allgemeinen ist in erster

Linie der Ort entscheidend, den sie au der Lebcnsoinheit einnehmen.
Ein weiterer wichtiger Umstand sei hervoigehoben , der, soviel wir gesehen, nicht

iuuDer beachtet wird. Oewöhnlich si^t man das Wesen der Polarität in den Regeneration!*

encheinungen und definiert ii danach als die Eigenschaft abgetrennter Pflanzenteile , am
vScheitel lind an der Basis verschiedene Bildungen, Wnr/.el und Sprosse, oder die lM>Iden Pro-

dukte au ciiK in lüid<', der Biisis, hervorzid)ringen. Wiederholt, beaundeiü in der Arbeit Uber

TVsnsplantatiou , haben wir darauf hingewiesen, daß die Polarität eine allgemeinfl Stmktiir-

fl^;entllm]ichkeit der lebendigen Gewebe, auletat der Zellen, is^ die an sich mit der Regene-

ration nichts SU tun hat. Sie wirkt, und /.war liaupt^Okihlich, auf den Ort der NeubUdangen
•in, hängt aber außerdem noch mit vielen andern (Jc'^'enstJinden zusamTnen. Daraus ergibt

sich uimuttelliar , daß sie sieh nicht bloß im abgetre nnten Teile, sondern ebenso in der un-

Terletzten l'flauze slußert, wie in den beiden Teilen unsrer Arbeit über Organbilduug ein-

gehend gezeigt wurde. — Auf der Nichtbeachtung dieser Dinge beruhen mancherlei MiB>

TentSndnisse, deren Erörterung aber nicht notwendig zu sein scheint.

Ge;^'cn meine Ansicht, daß die Polarität bei höliercii I'llanzen erblicher Natur »ei, hat

Pfeffer*; Bedenken erhoben. Er gehl von der Tat.>^achi' aus, daß in ciuscelnen Fällen das

Urmeristem eines Wurzelscheitols sich in das eines Sprosses verwandeln kann, und schliefit

äinuis, daß es wie ilquipoteutiell, so auch apolar »ein müsse. Die P(darität der aus ihm

Wvorgohenden Gewebe werde dundi die Hlteron Teile „induziert", „determiniert'' (8. 187).

KWnso werde an dem Sjtrnß- und W'urzelpol eines ali^etri nnten Ptlanzc-nteilcs , etwa eines

Wurzelatückcs, durch die vcrschiidenen dctenuiniereutlen Wirkungen bedingt, ob »ich eine

embryonale Zelle oder Zdlcngruppe zu einer Wurzel oder einem Sproß gestalten soll. An
«iner späteren Stelle') spricht steh jedoch Pfeffer in folgender Weise aus: „Wenn somit nach

allf'n diesen Erfahrungen in der il(|uipotentiellen Urnjeristemzelle keine unabänderlich fixierte

l'olaritiit ( V^TtizibasalitUt oder Dorsiventralitiit) besteht, so bleibt damit zunächst unentschieden,

ob die embryonale Zelle an »ich allaeilig radiär (apolar) ist, oder ob ihr durch .Sclbst-

Iwstimmung eine labile, durch dirigierende Ein6tt8se orientierbaro Polarität zukommt In

Men Fällen wird aber schon in den Meristonen dnrch die Wechselwirkung mit dem schon

') Pfi ff. r. W. PHaimmpkjrsiiilngic. 2. UiL Leipzig, 1904. S. 187 ff.

*) a. u. S. II«.

KtiaimlM ZMna^ VM. H«lt VinrUI. 90
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diti'ereiizierlcn ein bestimmter, lokal verschiedener Induktionözuütaud und öooiii eine bestimmt

gerichtete Polarität bestehen. Es ist sogar möglieh, daß diese schon von den Urmeriston»

eilen mit einer geringeren oder grOflercn Energie festgelialten wird, usw.* (S. 193.)

IHi; vom Verfasser aus experimontellon und besonders anatomischen Tatsai-hen ab-

geleitete Annahme, daß die polare Struktur erblich überkommen sei, erkennt Pfeiler nicht

iiU berechtigt an, bemerkt aber dazu: „Wenn wir auf Grund der Oesamterfabrungea der

Heristemaellei die wir bis dahin als eine Einheit behendelloi, dne labile PolaritKt luschreibso

mOssen, so ist damit gana unbestimmt gelassen, durch wdche Eigenschaften und Verftnderungen

im Protoplasten die Polarität bestimmt und modifiziert wird. ISa ist also möglich, aber

nicht notwendig, daß der Protoplast selbst iinverUnderlich j>olar ist und infolge von Orien-

tierungsrei^en (analog wie eine freilebende iv'<<^/t>rtaj innerhalb der starreu Zellhaut die Lage

seiner fixen Symmetrieachse selbsttätig verschiebt. Eine Verschiebung der Polarität kAnnte

aber auch ohne "Wendung des Gesamtkdrpers durch die Modifikation der inneren Kon»

stellation erzielt werden."

Zu diesen höchst vorsichtig gehaltenen Ausführungen Pfeffers sei folgendes bemerkt.

Gewiß ist das Urmcristem des Vegetationspunktes äquipotentiell —, aber ist es auch apolar?

Wir suchen vergebens nach einer Stfltne fttr diese Annafanto. Die Tatsache^ dafi ein Wureel*

Scheitel sich in einen Sproflscheitel umgestaltet, bildet keinen Beweis fUr die Ansicht; deno

die Verwandlung kann ebensogut in einem polar wie in einem apolar gebauten Urmeristem

vor sieli lien. Wiirr« es polar, dann niUßten sich die Pole umkehren — ein Vorgang, der

ebenso denkbar ist wie irgendein andrer. Pfeffer scheint sich voraustellen, mit der Erblich-

keit der Polarität mttsse die ESgenscbaft des Starren, UnverlUidertiehen verbunden sein').

Zu einer solchen Annahme liegt kein Qrund vor, und ich selbst habe niemals die Sache so

aufgefaßt. Vielmehr wurde eine Reihe von Beobachtungen mitgeteilt, die mit liestimratbeit

darauf hinwei.s(?n , daß eine piir(i(ille und selbst vollsUindige Uinkehrung der l'olariUit in

den Zellen der Gewebe vorkommt. Was mit einer Gruppe von Elementen, die im Gewebe- i

verbände stehen, geschieht, könnte ebensogut in sämtlichen Zellen eines SScheitels vor sich i

gehen. Der Vorgang wäre nicht ttberrascbender, als die — im ganaen betrachtet, ja auSer- i

ordentlich selt<'ne — Umwandlung des Scheitels einer Wurzel in den eines'Sprosses Überhaupt
J

ist, iilier deren l'rsaclien wir völlig im Dunkeln sind. Möglicherweise besteht gerade in '

der Uuikelirung der Pole im Scheitel das Wesen der Umwandlung.

Gegen die Apolarität der Scheitelzellen sprechen aber weitere Qrlinde. Die ebeo eot*

standene Brntknospe der Marchantieen ist noch im Zustande des Urmeristems, jedoch, wis

der Versuch lehrt, schon streng polar g(!baut. — Weiter aber: Wo ist die Grenze zwischen

dem apolaren Urmeristem und dem polaren l)auerf,'ewol>e, zwischen dem determinierten und
'

dem zu (Ictenuinierenden (* — Ferner. Das Folge- Meristem, das Cumbium, soll ajmlaren,
\

seine Produkte aber polaren Bau haben. Damit gelangton wir au der seltsamen Folgerung,

dafi bei den Arten, die nacheinander mehrere Oambiumringe, bald in der sekundären, bald

in der primätren Kinde, erzeugen, .ms apolare m Gewebe polares, aus die-seni wieder apolares
^

entstände, nnd so fort. Da, wo die Oambiumringe aua der sekundären Kinde hervorgehen,

*) Es «vl>''i"t eine niclit «elteu ^ehi'j;tt! .Xiiüiclit /u .sein, dal5 zu tl<M« Iief:riffe des crMiili Er-

worbnnra «ucli der dt'.» Festen und Unvernnderlielien gehöre. Einer solchen Anffussun}; würile joJnch

jcile Stütze f<-lil<'ii. .\ticli (Ii«' anerkannt von den KIt> rn ülierknminenen wicliti^'r<t<'u Fitmieij^M-n-iliuften,

wii- die ({r'st;ilt <li'r Hliitli r, HliitiMi u,-*\v , offenluiren j^icli nur unter nornialen );iin?tij^cn I.i'lirnxlK'dinguiip'ii.

Unter iinoinalen äulSt'ren Verliältnisfcn daf,'ej.'iMi ki'iniii'n die (iiieder Kntwiokhnif.'.-'balinfn eiM^^l')da{;en, die «u

(ii stiihrii tTilirrii, il' \\\hl von di'in f yiiisilit'n l>is zur l'nkennlliclikeit abweiidit. Man erinnere «icli der

iui Dunkeln enttitundenen b]irussü uud Bliitter, der bei uuteiuüimuler üekucbtuug gcbildetcu lilütcu luw.
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liStten wir ein gonotlscli zusnmmenhitngendes Gewebe» du naeheinuider abwechselnd «ni

den »polari'ti in (If'Ti polaren Zustand Ubcrginf^n.

Für seine Ansicht über den apolaren Bau der Canibiumzellen l'Uhrt Pfeffer an: ,DaQ
ferner keine inhirente doniventrale (tnunvenale) Polftrität orhanden iat, folgt s. B. au«

der Tatsache, da6 dieselbe Orappe Ton Cambiumsellen, je nach den determinierenden Be-

dingungen, eine Spntf^- oder eine Wurzclanlago produziert." Uns fUlirt difise Tatsache xnm
entgogenges»'t7,t«*ii Scidusse. fSerado «ie war es )inii|>t><jirhlicl), iiuk d<*r ich «'inst «Ifii polaren

Bau der Zelle ableitete. Oie»elben Cainbiuui/fllcn bilden, wenn ihre .Sprofspolc durch den

ächaitt freigelegt werden, toM Sprobanlage; dagegen eine Wuraelaalage , wenn man ihre

Wnndpole freilegt Wäre — so stellte ich mir vor— eine einsige aus dem Verbände gelfiste

('ainbimnzolle regeimstiensßihig, ao wUrde sie am einen Pol das eine, am andern das andre
Ooliildf hervorbringen. — In dieser Ansicht hat mich jede neue £r&hrung, die ich ge-

wonnen, boütarkt.

Schon diese Erwägungen zeigen, daß man mit der Annahme, die Heristemsellen seien

s|iolar, anf kaum su überwindende Schwierigkeiten stSfst. Diese steigern sich aber noch,

wsnn man von der entwiekoltcn Pflanze zur jugendliehen übergeht. Jede Betrachtung, die

wir anstellen , f^lhrt notwendig zum Knihiyn. Man kann die Frage nicht umgehen, wie in

ihm die Polarität entsteht. iHt «ein IJruieriHteui apolar, wie gi-lit dann daraus Geweite mit

polarem Bau hervor, wie bildet sieh Determiniertes aus Undcterminiertem? Man bedenke,

(IsA der Embryo nur Zeit der entscheidend«! Entwicklungsvorginge vom Endosperm und

Knespenkem umgeben ist, die beide Meristeme sind und nach Pfeffers Ansicht also auch

aitolar wilren. — Wollte man annehmen, daß dureh eine — allerdings scliwt r v<'rst:imlliehe —
innere Ditrereii/ierung au.s apolareni Gewebe sieh polares entwickle, ho würe (himit <ler Vor-

gang schon für erblich erklärt, denn die Eigenschaft des Meristems, sich innerlich gesetz-

nlft'g SU diffBremrieren, mtlflte ja mit der Eiselle schon gegeben sein.

So leiten also alle Krwngungen zu unnrcr alten Annahme zurilok, dafi die Polaritlit

schon im Idiopla.sma der Eizelle vorhanden ist. Darauf weisen die Vorgänge bei der Zell-

teilung, flie ganze ge.st^J/.iniißige frestaltung des Kniloyos deutlich hin. Aul" Struktur beruht

alle Gestaltung; auf Struktur ist die Polarität begründet, oder vielmehr, ihrem Wesen nach

ist sie Struktur.

Man glaube nicht, dafi wir den Wert der Untersuchungen Nolls, R o s e n v i n g e s und

Winklers über die Polarität bei verschiedenen Meere.salgen, die Stahl« über die INtlarit.-U

'ler l-xpjiseten-Sporen unterschUtzen. Aber die für diese Organismen gewonnenen Verstellungen

lassen sieh nicht auf die Verhältnisse übertrugen, die wir bei den höheren PHanzen beobachten.

Was dort noch beweglich, labil ist, hat hier eine festere Gestalt angenommen. Dort können

die Infieren Kräfte auf die iweifellos auch sdion vorhandene Struktur noch richtend wirken

;

hier haben sie ihren ESnflufi gänzlich, oder doch in der Hauptsache, verloren.

Wie wir gesehen, sind Pfeffers Äußerungen sehr vorsichtig gehalten
;

ja in dem letzten

^iner vorhin wiedergegebenen äUtzc wird sogar die Möglichkeit angedeutet, daß die

Zdlea des Urmeristeros doch schon polaren Bau haben könnten. Ungleich bestimmter drttckt

Ktebs') sieh aus: ,Die Vertisibasalität, gans allgemein die PoUrititt, gehört nicht au den

konstanten Eigenschaflen; sie kann, wie Pfeffer hervorhebt, nicht im Urmeristem „inhSrent*

^<*iii. l)as geht übrigens unzweifelhaft aus Vöchtings eigenen Versuchen wie aus den meinigen

hervor. Jede Seitenknospe, gleich, an welchem Orte sie entsteht, kann zu einem Laub-

tiM>e oder zu einem Khizom werden; selbst wenn diese in einer bestimmten Richtung be-

>) Kleb», 6. Willk&rUehe EDtwiGUangsinderaiigea bei Pflaosen. S. 88.

20«
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rflffts entwickelt ie^ so kann diese Entwickelunj^ muh oinor andorn unigc-jindert werden. Die

inneren Ri dinf^ungen de» < »i t v^ sind deninuch höchst veränderlieh." ^Man kann, wie Vöchting
selbst gezeigt hat, nocdi weiter geiien, man kann von den V'egetiitionspunktcn, wie sie in den

.Augen' der Kartoffel vorliegen, ausgehen und nun mit Hilfe äußerer Bedingungen direkt

entMsheiden , was aus ihnen werden soll. Hier hat die Polaritftt eine gan« nebenaiehlidie

Bedeutung, weil sie noch gar nicht zur Ausbihlung hat konimen können." Wie wir «chon

früher pjezeigt halicn. p'ht Klebs von einer irrtUniliehen Vorslellung üher die PolaritMt aus.

Er verwechselt diese stft.s mit ihren Äußerungen, ihren Funktionen. Das lehren die eben

angeführten Stellen wieder in klarer Weise. Darauf, ob sich eine Knospe zu diesem oder

jenem Oigan entwickeln loU, wirken aufier der Polaritftt «ehr verschiedene andre Bedingungen

ein. Durch ihren Einfluß kann der der PoIariUit, wie wir dnn h zahlreiche Versuche be-

wiesi'n liuIxMi . mehr nder \v<-iiiger iibr rwunden
,

ja scheinbar aufgehoben werden; sie selbst

aber bleibt ilabei unverilndert. VV.'Vs in» I>esonderen die Kartoflelknolle anlangt, ao ist sie

polar gebaut, wie jeder andre Sproß; sie bildet ihre Triebe am Scheitel. Die^e Triebe

haben wieder polare Struktur, gleichviel| ob sie sich su Laubsprossen oder Knollen gestalten.

An einer andern Stelle') kommt Kleb» noch einmal auf den Gegenstand zuftlck. Seine

Aus.sprüche lauti-n hier fast noch liestimmter: „In diT s)>f/,ifi.scln ri Struktur liegt an und fiJr

sich irgendeine Pniaritilt nicht bi-griindet. Sie entsteht infolge der Entwicklung der Pflanze,

die vom ernten Moment ab stets unter dem Einfluß einseitig wirkender Kriifte vor sicli gehl.

Schon die befruchtete Etselle im Embryosack wird durch die von der Mutterpflanae aat-

gehenden Emfthrungsverhältnissc polarisiert.'' „Wenn Eitting neuenlings die Poliarität sogsr

als eine ,Grandeigenschafl der lebenden Substanz", allerdings nur bei hüheren Pflanzen, Iw-

zciclinet, so steht diese Bezeichnung mit der Tat.s.ielie in Widerspruch, daß der EinÜuß der

Polarität in bestimmten Füllen so sicher und leicht zu beseitigen ist"

Wie es sich mit dieser Besdtigung verhält, haben wir auf frOheren Seiten gezeigt

Sieht man sich nach der sonstigen B^rOndnng dieser so apodiktisch klingenden Slltse Ilm,

so findet man außer den bekannten l'atsnchei). die fiber die Polarittt bei Algen festgestellt

sind, nicht*«, was als Beweis dienen könnte. Aus dem g.in/.en weiten Hereiche der Ernillirungs-

phjraiologie ist uns keine Taläache bekannt, die zu dem Schlüsse berechtigte, daß durch Er-

näkrung eine innere Struktur, wie die Polarität, bewirkt werden könne. Durch einseitig

gesteig«^ Emfthmng kann man örtlich anomal starkes Wachstum eines KOrpers hwbei'

fähren, seine Struktur bleibt dabei aber unverilndert. Da Klebs »eine Behaujitung offenbar

na<^h reifUchei- Erwiigung niedergeschrieben hat, so dürfen wir im Hinblick auf die Wicliti;?-

keit der Sache hofl'en, daß er uii.s die Tatsachen, auf die er sich stüzt, nicht vorentliaUen

werde. Bis dahin, wo sie vorliegen, wolle man uns aber gestatten, einige Zweifel au h^sB.

Wie ^or Versuch lehrt, werden bei der geschlechtlichen Zeugung selbst unbedeutende

Merkmale, vi der Farbenton einer Blüte, die Stricholting eines Blumenblattes, von den Eltern

auf die Narhkummen erblich fibertragen. Und eine im ganzen Korper vorhandene, ;mf alli?

Organbildung wirkende Struktureigentumlichkeit .sollte von außen stammen, jedem neuen

Individuum auf völlig unverstftndlichc Weise von außen indusiert werden?

Zum Sohlufi seien in aller Kilrze dia Versuche, veröiFentlichte und bisher noch nn-

verOffcntlichto zusammengestellt, die teils von mir, teils von B. Schmid zur Lösung der

Frage au.sgeführt wurden, ob die Polarität bei den hölien-n Pflanz<ii von außen induziiTt

werde oder eine innere erbliche Eig( uschaft des Korpers sei. Die iiußercu Kräfte, an die

>) Klsbs, O. Biologisches /«»itralltlatt 1901. ». 609.
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naua hier dwiken konnte, waren, von etwa vorhandenen nnch unbekuniitmi, in der Richtung

des Erdradhis wirkenden abgesehen, biisondcrs die Schwerkraft, daneben das Licht.

Bekanntlich nahm Sachs nn, die Polarität sfi iiiehts andres als eine Nueltwirkunf? des

Eintiusseri, den die Organe der PHanzc während ihrer Kutwiukelung durch äußere Kräfte,

beBOttdon die eben «rwftbnten, er&hroii. Diese Annuhnie stand mit dem Waohstum mancher

TranerbAnme in WMerspraeh. Durch Versuche Uber die R^eneration der Zweige solcher

Bittme ließ sie sich vollend» al» unhaltbar erweisen.

Aber e» war noch die Mö;^liclikeit vorhanden, daß der Embryo auf früher Kntwickelungs-

üiufe die entscheidende Einwirkung von außen erfuiiro. Auf die Beantwortung dieser Frage

liatte sich nunmehr die Untersuchung zu richten.

Der erste Schritt*) bestand darin , dafi eine Pflanze, Papaver iZAoM», deren Embryo
in der Samenknospe eine bestimmte Stellung cum Erdradius ehmimmt, gezwungen wurde,

liesf fjebilde in verkehrter Hfcllunf; zu entwickeln. Aus den so gewonnenen Samen fingen

Ptlanzeu hervor, die keine bemerlten-swerten Unter8chie<lc von den normalen aufwiej^en.

Nun wurde beschlossen, eine PHanze am Klinostat ihre Samen reifen zu lassen'). Zum
Versuch diente Mereuriali* mmua. Das Objekt wurde so am Apparat befestigt, daS seine

llauptiichsc horizontale La;^<^ hatte. Die Spros.so mit den Bltlten entwickelten sich erst

Wiilirend der Drehung. |).uin naliin man di(r He.itiiultuiit; vor und ließ nun die Samen nm
Apimrat reifen. Die im ful;;en<lt n Friitdin;^ aus diesem Samen erzeugten Pflanzen waren von

dsQ unter gewöhnlichen Bedingungeu euutun<leui'u jiicht verschieden.

Im Anschtufi an diese Versuche unternahm B. Schmid*) eine vergleichende Unter-

suchung der Stellung der Samenknospen utnl Knd>ryonon stur Zeit ihrer Kntwickelung. Er
prUfte' zuniichst die nianelM ilci vorhandenen Angaben und fügte dann den bekannten eine

bclrilchtliclie Anzahl ei^'iMn i- Hiobaehtungen liin/.u. Aus allen ergab sieh, daß der End)ryo

der höheren Plianzen sieh normal in den verschiedensten Lagen entwickelt, daß somit Kriifle,

die in der Richtung des Erdradins wirken, auf seine erste Gestaltung keine irgendwie ent-

«M-heidendo Wirkung austtben kennen. — Schmid führte wmter an einer Rmhe von Arten

ähnliche V'ersuelie aus, wie der Verfasser sie mit Papanr angestellt hatte. Er zeigte, daß
<la, wo die Sanieidino.sjicn im Laufe ilirer Fjitwiekelung h]^ zur Samenreife verschiedene

Lagen einnehmen, durch Veränderung dieser Lagen, durch Umkelirung usw., keinerlei Ein-

flnfi auf die Gestaltung der aus den Embryonen hervorgehenden Pflansen ausgeübt wird.

Damit schien die Sache erledigt an sein. Allein noch ein Einwurf liefi sich machen.

Auf seinen ersten Entwickelungsstufcn bis zur Samenreife kennen d<-ni Knd>ryo weder durch

Radialkriifte noch durch die Li< htjitrahlen innere Eigenschaften, wie die l'obiritUt, induziert

werden. Könnte es aber nicht bei der Keimung geschehen, zu der Zeit, wo die Eigenschaft

•ich dien su lufiem beginnt? Die Wahrscheinlidikeit» dafi so etwas rorkomme, war swar
Abenus gering, aber doch vorhanden. Zur Entscheidung wurde in den Jahren 1900 und
1901 ein letzter Versuch ausgeführt, der zugleich noih zur Lösung eines andi ni, hier nicht

erörternden Problems dienen sollte. Er bestand darin, daß man eine einjiilirigt! iMlanze

•n der bei Mcrcnnalts angewandten Weise ihre IMUtc^n und Samen unter beständiger Drehung
Am Klinoetat ausbilden liefi, dann im nächsten Jahre die Samen aussäte, am Klinostat keimen
"öd die jungen Pflanzen ihr ganaes Wachstum bis zur Entwickelungshöhe vollenden liefi. So

'j VOthtiiig, 11. Die lJ<-w«';;uii^«'n dor UIntcn und Frfichtn. Uonn, 18»2. S. ff.

*| VOchtin|r, H. Olior dio Ri-fr<^iii*nition tW Marchantif^n. l*rinf^1ioimii Jahrbücher für wisscn-

•d>«ftlH'W B'>t.niik. IM. XVI. Berlin, In-.",. S. 'Jl I.Viinl).' iiirrkiiiiL'

') Schmid, Ii. ClMtr die i^a^e des l'haiK'roguiufu-iilmbrj u, liuUuiisches Zentral bhitt. lid. LXill.
Gmoim ». 1 ff.
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waren S.irae und PHanze wUlirciul ihrer ganzen Ausbildung der eilueitigen Wirkuilg Ton

Kadialkräften und ebenso dem einseitigen Lichteinduß entzogen.

Ab yennehspflanse diente dieses Hai Lopena eoroimta. Die lar Einidtang des V«^

sttches benutste junge kttfUge Fflanse wurde so am Apparat angebracht daS ihre HanpladiM

horizontale Lage hatte. Ein Teil der Seitensprosse erhielt dieselbe Lage, andere wurden in

senkrechter Stellung zur Iluuptachse befe.stigt; wieder andere Sprosse nahmen beliebige

Richtungen zwischen den genannten beiden ein. Die PHanze gedieh vortrctTlicli und brachte

reichlich Samen hervor, die sich in nichts von den unter normalen Bedingungen entstandeoen

untersehieden.— Im nächsten Frtthjahr wurde ein Teil der Samen aas allMi BlfltensteUungen in

Schalen gesllt. Diese setate man, nachdem die £rde mit Moos Uberbunden worden, an

Klinostat in Drehung. Die beim Hervortreten aus detn Moose zarten PflJlnzehen entwickelten

sich in der Folge frisch und kräftig. Sie glichen in allen Teilen Pflanzen, die unter normalen

Bedingungen entstanden waren. Nachdem die Laubsprosse genügend stark geworden, wurden

sie SU R^enerationaversachen verwandt Bin Teil wurde anfrecbt, ein anderer verkdiit

als Steeklinge gepBanst. Von jenen ])!l<leten einige an der Basis Wurmhif andere nur einen

Kallus^ diese erzeugten nur einen basalen Kallus und gingen dann vom Scheitelende aus

langsam zugrunde. — Die Polaritit der Spro^si' war also unverändert, eine Tatsacke, auf

die ihr Verhalten an der PHanze schon mit ßestimnitheit schließen ließ.

Damit dürfen wir die Saebe als erledigt betrachten. Die Polarität wird auf kein«

Entwickelungastufe der Pflanae durch die Wirkung äußerer Kräfte hervorgerufen. Sie ist dem-

nach - wir wir>derliolen es — eine Eigenschaft des KOrpers, die schon im Bau des Idio>

plasmas der Eizelle begründet isU

Erklftrang der Flgaren.

Tu fei V.

i'^igur 1. üalÜB alba viteliitia pcuduln. Zweij^ Acrkclirt Iii.-» zu etwa fiii Prittcl s'^inrr Lfuij;»' in Wa^-"r

gntellt; wi«' <lii- fiilp'iiileii im dHnipl'K''^ätti;:t< n Ik inim- inid im Dunkeln ^'eliHltcn; die

liunkti<Tti- Linie L'il't in .!i'--i<T wii- in di'ii fol^i-nili ii Fi;.'nri'n ilii- 01>crtl;iflii' iIcs Wiis.-ii'W m»

• Figur 2. üalix aUta HUilina pin'luln. /vM-i^' wie Mirifji-r. llii r ilas < in;jetanehte Schfitflentle fast fn'i

ven Wurseln.

Flf^r 3. Snh'.r nllin rilrtlhia peiuhtlit. 'Aw r]-^ anTn i lit in Wanser pestellt. Zu \ 'Tuli-icln n mit Fi;;. 1.

Figur 4. Siilijr ailiu iilillina jtctuMa. /ui i;r in •lampfp>HHtligtom Uauiiie v<Tkclirt niifgestellt; mir <li>'

apikale Hehnittflftche in Wasst-r t;etHnclit.

Fifinr 5. Stih'x ollm lit'Hinn prvilHln. Zwci^'- im Späfli<'rl)-»t wie xnri'.'i-r anft.'»'><tfllt

Figur 6. tiulix ekgatitissima. Zweig \erk<'|irt Im.-* zu ainiälieni<l einem DrittrI seiner Länge in Waaser geMi'llt.

FffHir 7. Sfüix Ma vMKfM pendula, Zw«i|; im 8|)ftthnrbflt fiwt mUurt gansiMi LAngc tiaeh anihecht in

Wnsjier ;r''taiii"ht.

Figur 8, iSatix tlttjatdisuhHa. Zweig wie «I«t in Fig. 6 abgfbililete, aber aufrecht aufgestellt.

Pil^nr 9. 8ahx ebgtndiudma. Zveig mit dem Imsalen Ende In fearhttm Rand gepflansi,

!);>• riv^iPMi 1 4. n. s mihI 9 L'<'l><-n «He 9!wpige in halber nntörlicher <lrRie, die n(in>'**<> ^ u"*' "*

«wfi Drittel der natiirlicluii tjlnili«- wieder.

Taf«'! VI.

Figur 1. Sahx prutmuho. Zw< ifr am Sclieitelcnde »eineH Korkf^ lieianl»t, \ erkehrt im Waswer aufgestellt

Bei d die (in'nzi- /wiHclK'ii iI<t knrktVcirn ninl <l>'r kMikliilirtindKn Rejpon.

Figur 2. Sitlix jtmtiimhtt. Zwi i^^ inisfrli-tzt anfn-ilit in \Vas« r u" >t< |lt

Figur 3. iSalix pentatulra. Zweig am basalen F.nde des Korken licranlit, auln i lil gi-stellt. g wie in Fig. !•

Figur 4. SaHm fmlmiäru. Zweig, ursprnngUch di>- oImti- Vurlftngcrung des iu Fig. 3 dargratnllten büdmd,

UBTerletst, aufrecht geatelU. Hier der Gegensats sehr groB.
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Flgnr 9. jSn/tx allta vitelUna pendula. Ba<tis eiiivi« kräftigen Zwotf>e8, von unten gc«eb«o. Aua dem in der

csunbiiileii Kußioii cntHtanileiinn kallntwii WiilHte sind «eieklicli Adventivwiineln hervor-

gegaufri'u. Hiiit4^r diesen Htriieii die iiltfren, um actum vorbudoiien AnUj;«n entotandenen;

sie »ind t«'ilw«i«i> sflio« mit Si-itenfilirdeni vt-nw-hen.

Fipir 6. Salix alba titellina j>fn<lula. Vrrkvlirt l inp^ iM tzti' THanz«-, aiiH «Inem Sliccklinpr pozo{ren, am
Sfliliissi' (l<T zweiten Vep-tittiouBperiodo. Die ]>itiiktierte Lini«' ^;il)t «Iii l'.nl .li^ rliüi h«' an.

uf Wiirxel; 8 Spr<iU|Mil. Die mir teilwelHo dargustollto buMlc ll&lfte dvr Achte, igt bis

«II i!em kleinen Seiteii/wi'i(,'e link'« alit.'<'sfiirlii'n.

Figul. Salix (illin vitfllitut pcmhila. llnter.i um i r J'til <ines Zwci;;f>s, der am Seheitcl »eine«

Korkes hcruiilit nnd dttnu vurkvlirt in Wusnor t^atellt wurde Zu vergleichen mit den

Fiffnren I— .5 und 7 auf Tafel I.

Figor 8. SeUx olto rUdUna itendwla. Verkehrt einp ^ f /.te l'tianze, am ScMussi- ih r ersten Vep talinns-

|M»rii><le. Der »tärknlc Sprutt dielit ülu r di-r Erde am Kelieiteh iidc; die clarunf folgi-iiden

nach oIk-u an Stärke und Länp- »lim-lnnenil. Das liaHalf lOnde hat «elion bef;onnen, ab*

zn!<terl)en.

In den Fi};uren 1 4 und 7 siud die Objokto in halber uatürUcber Grdßu, in den Figuren 5, 6 und 8
in ganxer GrüUc dargirittcUt. ^

Tafel VU.
flfpir L Rhipialis paraioxa. Vnrkehrt stehende Pflanse. a der HutteraproS des Bjfitenu, w das Wursel-

l)üm-hcl an wriner Ha.si«; b der eine Sritcnsproß, deHsen hcwurzflte« Srlieifcli^iidc in i|« r

Erde steht, bei tCn Wurzeln an seiner liasis; c der zweite SciteusproU mit dem kleinen

anomal gebauten Eudgliede; bei w« Wunceln an seiner Basis; d und e die Heitenglioder

des Zweiges ft, von deiien der erstere drei weiteren 8prolgcnorationen den Ursprung gab.

Naehtrilgßche Bemerkungen.

AU der vorliegende Auf»atz iiiedcrgcäcliricljcn wurde, erschien eine Abliandlung .

MeCalluiUtf, dio den entton Teil seiner Unteruuchung Uber Regeoeration enthielt; nicht

laage darauf folgte der aweiie Teil der aiugeseiobneten Arbeit'). Sie behandelt neben

andwem :iuch Fragen, die im vorstehenden erörtert wurden, ttnd gdangt au SchlQRe«i, mit

denen wir völlig ütjeroinstiimiien.

Naili dem AIkscIiIussu dinier Ailjfit briuhUs (lic. „Floni" einen Vortrag Goebols^),
fiber allgüiiieine liegeneratiunsprübleme, auf den einzugehen Iiier nieht der Ort iat. Mehrere

unter den darin besprochenen Gegenständen habe ich frtther, teilweise eingehend, erttrtn%

was dem mit der Literatur des Gegenstandes Vertrauten bekannt .sein dürfte. — Zuletst

erschienen nmh zwei Arbeitiüi über Pobiritüt und Kegcnenition bei .\lgen, die eine von

Tobler'*) ul»t;r l'nlji'^iphi/iuu uml andere Al^en; die andere von Janso*) über ('(VtJfrptt.

letzterer wöge eine kurze Bemerkung ge.stattct ^oin. Janse zeigt in äcincr behr äorg-

ftltigea Untersuchung, dafi die ,Bltttter* der Cmlcrpa, wenn sie aus dem Zusammenhange

) Mc Call um, W. B. Regeneration in Pbnts L The Botaqieal Gasette. Vol. XL. p. 97 £ und
'1. p. 241 ff.

*) Ooebel, K. Allgemeine Regonemtionsprobleme. Flora, 95. Bd. Erginzungsband snm Jahr-

*) To hl er, Fr. über itegenuratiun und l'uhirität sowie verwandte Wachstnmävorgängo bei iWy«t-
pAanm nnd anderen Algen. Jahrbficher f. wissenseh. Botanik, Bd. XLII Heft ^ Leipzig 1906. S. 461 ff.

i .lansi-, J. M. Polarität und Organbilduag bei Gwlrrya jprol^cni. Jahrb. f. wissenseh. Botanik,M XLII, Heft 3. Leipzig vm. S. .<i94 ff.
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mit der MiittrM|illaii/,c ^"t'kist wfnU'ii , sduolil Wur/eln" als „liliizome'" nur an der Basis

litTVurbringen. Als Ursache dieser Erschein uiij,' Lictrachtet er eine Energiequelle, der er

den Namen „tmaipetalo Impubion" beilegt Da eine «akropetale* Impalsion niemah ein-

tritt 80 hat das „Blatt" nur einen „aktiven" Toi, und zwar den basalt-n.

Don „HlilttiTii" der CauhrjKi ;ilinli< li verhalten sieli die meisten Blätter der liiilsorf!!

Ptlunzcn , und Jause knüpft daran die I Vage'), ob nicht auch den S|)ros.son uni|Kil;irer

Bau ssuzuschrciben sei. Er stützt sieh dabei auf gewisse Versuche, die ieli einst aufgeführt

haboi denen aber andere widersprachen. Ana allen meinen Beobachtungen ergab sich mir

der bestimmte Schluß, daß die Wurzel und der Sproß zwei Pole, und zwar aktive im Sinne

Janses. haben. Darauf nilhor einzugehen, würde hier zu weit führen. Wir \V(!rd«n

darauf deninätdi.st /airiiekkomtnen , liemerken aber .schon jetzt, daß tnzwi.schen eine Pflanze

gefunden wurde, deren Sprussc an beiden Polen Adventivbildungcn, Knospen und Wurzeln,

erzeugen, eine Tatsache, die allen Zweifeln ein Ende bereitet.

>) L e. & 450 £
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Der Galvanotropismus der Wurzeln.

Von

Dr. OostoT GaTsner.

I. Literaturfibersicht.

El» 'mt seit einer Reihe von Jahren bekannt, duß ebiMibo wie etwa den Lichtstrahlen

•der der Schwerkraft auch den elektrischen Wellen ein Einfluß auf die Wachstumsrichtung
bestimmter Pflanzenteile sukomnit. Die ersten Ikobachtungen liber KrUmraungon durch den
elektrisrlien iStrom wurden von K 1 t'v i n V) im Jaliro Iss-Jun Wur/.clii verscliifdcticr Pflnnzfn

gemacht. Er fand, dali Wurzeln in einem vom elektriseben Stroiu dureliHo.Haencn Wasser
' wachiiend — e» ist da» die sogunannto Eltvingsche Verüuchsanurdnung — ott ächou nach

kaner Zeit nach dem positiven Pol su ahgelenkt worden. Diese Krttromung nach dem
positiven Pol /.u trat bei fast allen untersuchten Wuraeln ein, so bei den Kcimwuraeln von
Zea, S«-caIc, Ilnrih-uw, Hclianthus, Phafteohis, Vicia, Pisitm u. a. Eine derartige Krümmung
bez(?ii Imete EltVing als positiven, eine Ablenkung nach <lem negativen Pol zu als negativen

Galvanotropittiuu«. Don letzteren konnte er nur bei den Wurzeln von lirnitaica konstatieren,

V*«ikrend die Wurseln einiger anderer Pflansen (Lepidium, Smapis^ Raj'huuus) sich bald nach

iem positiven, bald nach dem neigativen Pol krammten. Demnach nntmeheidet Elfving positiv

galvanotropinehe, indifferente und negativ galvanotropiseho Wurzeln. Die StUrkc der an-

gewandten Ströme erwies sieli al» gleichgidtig. Mit dekapiticrten Wurzeln angestellte Versuche

er;gaben, daß die Wurzelspitze nicht als allein reizperzipierondes Organ in Frage kummt.

Hüller-Hettltngen^ erhielt hm der gleichen Versnchsanordnung im allgemeinen

ÜMelben Resultate. Bei einer anderen Versnchsanstellun^ bei der die Wurseln geotropisch

wachsend entweder ein stromdun-liHosscnes Flanell durchbohrten oder auf dne stromdureh-

flossene dünne Wasserf^eliielit stießen, ergalxui sieli dagegen aulTailenderweise nur negative

Krümmungen bei Wurzeln, die sich nach der Ellvingschuu Vcrsuchsanurdnung stets nach

dem positiven Pol su krümmten.

Im Jahre 1884 veröffentlichte Brunchorst') genauere Untersuchungen Uber den Galvano»

tropismus der Wurzeln, .'^^eiiic Versiiehsanordnuii;; .sar im l'riuzi)) die PMfvingschc, jedoch

wurde bei den einzelnen \'er.iuehen die Stroni.starke durt Ii 'in Kuiiti'rvoltHU)et''r relativ genau

gemessen. .Auf Grund einer größeren .Anzahl von Ver«uclien kommt liruncliorst zu ilem

£i!|;ebni8, daß nicht die 2satur der Pflanzen, sondern die Stärke der durchgesaiidten Ströme

filr ^ Krttmmuug ausschlaggebend ist, derart, dafi ein starker Strom su positiver, ein

^lÜMMfaer SU negativer Krümmung fuhrt, während bei mittleren Strttmen entweder die

Y* .
'

—
') Fred. Llfving, Über eine Wirkung des galvanischen Struma auf wachsende Wurzeln. Botanische

Zritung 1882, pafr. 857.

f) ^irrilN r-Hettliiip n , t'lx r L'Mlvanischo Erscheinungen so keimenden Samen, PflAgera Archiv fGr

r^. 1 3. Bmnehont, Ulier die Fnnktion der Spitse bei den Kchtungsbowi^nngen der Wnneln, Der.

iC'Ailseh. botMii (i<--<. 1884, |i:iir. 204.

Digitized by Google



— 160 —
Wirkungen eicli authubun oder eigenartige sogenannte S-förmige KrUromuDgen enielt werden.

Die Nattur der Pfianae spielt nur ineowett eine Rolle, aU „die Qrense swiachen negativen

und positiven Krttminungen hti venchtedenen Pflanaen bei verschiedener Stromstärke liegt'

Versuche mit dekapitierten Wurzeln ergaben übereinstimmend niit Elfving, daß derartig

bchruidclte Wurzeln sich ebenso wie unvorlctzte nach dem positiven Pol zu kriinuiK'n, ilagogen

wurden negative Krümmungen bei dekapitierten Wurzeln nicht beobachtet Daß die Wurzul-

spitae f&t die negativen ErOmmung«! das reispenripierende Organ ist, wurde noch durdi

Versache bestHtigt, bei denen die Einwirkung des eloktrisehen Stromes auf die WuraeUpit«

beHchrftnkt blieb. Brunchorst kommt zu dem Schluß, daß nur der negative Oalvanotropismus

eine dem Cieotropismus und Heliotropi«inus anuloge K»iizerscheinung ist, während der |iositive

sogenannte Galvanotropismus weiter nichts ist als eine SchiidigungskrUmmuDg, wofür vor allem

die Tatsache spricht, dafi nach dem positiven Pol zu gekrümmte Woraeln fast stets absterben.

Ein Jahr spKter veröffentlichte Rischawi in einer vorlAufigen Mitteilung eine Reihe

von Versuchen, die ihn» den Cif li k n nahe gelegt halten, daß die galvanotropischen

Krümiiuingcn durch den ysikali^clieii Vorgan;r der kataphorischen Wirkung des Stromes

hervorgerufen werden. Außer dieser Hypothese und einer scharfen Kritik der Brunchorstsuhcn

Versuche ist Neues in der Arbeit nfoht «itlialtai.

In einer hauptsüchlich gegen Riachawi gerichteten Abhandlung') erwühnt Brunchorst
einige neue Versuche, durch die er den sicheren Nachweis führen will, daß die positiven

Krümmungen Schiidit^uiifrskniiminmgen sind und durch die an der Anode aut'tretendeo

HchttdlichcD Zcräetzungsprodukte der Elektrolyse hervorgerufen werden.

In dner letaten AiMt*) hat Brunehorst sieh midimab mit diesw EVage besobiftigt

und wiederum hestlltigt gefunden, dafi „die positiv galvanotropist^e Krümmung eine einfocb

ckemisch-pathologische Erscheinung ist", indem die schädlichen Zersetsungsprodukt - rvir

allem das an der Anode auftretende WaHserstoffsuperoxyd) von der |)ositiven Wurzelseiti;

absorbiert werden und dadurch das Wachstum auf dieser Seite sistiereu. Dagegen beruht

die negativ gaivanotropiaeh« Krümmung „aufReiswirkung und ist insofern mit den geotropischen

und heliotropischen Bewegungen analog*.

Seine früheren Untersuchungen »her den Einfluß verschiedener Strom-stHrken fand

Brunchorst durchaus bestätigt. Aul'er dem EinHuß dr-r Stronislärke konstatiert er jedoch

in den „Notizen über den Galvanotrupismus" noch das Vorhatidensein zweier anderer Faktoren:

die Krümmung ist einmal abhängig von der Eloktrodengröße, derart, daß ,die stArkstea

positiven Krümmungen bei Anwendung der kleinsten Elektroden eintreten*, sie ist bei gleicher

Stromstärke ferner abh.tngig von dem Querschnitt der Versuchagefitfio, sO dafi ab neuer

wichtiger Faktor die Stroindielite in ü- tracht komnit

Bruncliorsts „Notizen über den (ialvanotropisniu»" sind die letzte Arbeit auf diesem

Gebiet Ihre Rosnltate sind, soweit aus der Literatur*) ersichtlich, größtenteils als richtig

•) L. IJiKchiiM'i, ZiirFrafTP übor dnn »opennmiten (iah ain>tri>|)i!«iTm-». V>)rlänll;;i' Mitleilimp. Hiitjuiiiiebe»

Zeiiliiilhbitt
, IKS'), IM. XXII, pii;:. IJl 120. I>ie kurze Zeit .larMiif erHi liieiiene im-'-fülirliche ArilcU irt

leider iiuv in i'M.s<i.sclicr S|iriirlii' veretteiitlii-iit vvont'-ii, «o il:it( .«ic snwolil .-i'incrziMl Hriuu-lini-üt, wie auch

jetzt mir inizuL'äiiyrli< li ;r<'l>liel>eii i.at. Soweit jeilooh au.'* l{'iliiiTt „Die Streitfra^r«' fil»er <lie Funktieii der

WurMLsiiil " l>*y4. (•i>ii< iitli< li ih<t, f'uu] neue positive Ergebnis.««« in ihr eheutallTi nicht enthalttMi.

I. Jlruiieliorst, Zur Frag« äber den BOgeosiuiten GalvanotropUmus, Botanisclies Zentralblatt 11^
Bd. XXIII, \mti. 192.

') I. Krunehont, Notüen öber den Galvauotropismus. Borgens Hnseom Asraberetaing 1888,

Berg«» 1889.

*) Jost, Vorlesungen über Pflsaxenpliysiologie I90i pag. 598.
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«

snerkannt worden. Siclu'rlich »im! <lio Hriuuliorsteclion lJnter3Ucliiin{j:en von <loii hislierigen

Arbeiten die bei weitem exaktesten, weungleit h auch in ihnen, wie ich später zeigen werde,

renchiedene Fehler untergelaufen sind. — Roth er t nimmt ebenfalls in einer kritisdieii

Lifeentorstodie die Richtigkeit der Branchontschen Ei^bniMe an. An einer anderen

Stalle seiner Arbeit weist Rothcrt allerdings auch auf die widersprechenden Resultate der

anderen Forscher hin, „wie driin überhaupt die T^itoratur des (i aivanotropiamuB tfOts ihres

geringen Umfanges zienilicli reicli an unaufgekliirten Widersjtrllchen ist".

Auch Pfeffer') scheint der Ansicht zu sein, daß die Widerspruche swischeo Brunchorst

nnd seinen Vorgängern dorcfa die Arbeiten des ersteren noch nicht ab gehoben na betrachten

sind; wenigstens bezeichnet er verschiedene Punkte der Brunehoritichen Aibeiten als der

Nachprüfung bedürftig.

So folgte ich gern der Aufforderung meines hochverehrten Lehrers, Herrn Geheimrat

Professor Dr. Kny, einen Versuch zur Aufklärung der bisherigen Widersprüche zu machen.

Für diese Anr^ng nnd die vielfaehe Forderung gestatte ich mir bereits an dieser Stelle

meinen aufrichtigsten Dank nuszuMprcchcn , insbesondere auch dafür, daß mir in zuvor^

kommendster Weise die Mittel des Instituts zur Verfügung gestellt wurden. Ohne die.se

Unterstützung wiire es mir nicht möglich gewesen, die Untersuchungen in der Weise, wie

e& geschehen ist, durchzuführen.

In ebenso henlicher Weise danke ich Herrn Privatdosenten Dr. W. Magnus Air sein

itsles Interesse und die mannigfiushen Anregungen.

11. Eiuleitttug luid Vorversuclu'.

AI1|e:eiiicineH. Methmllk. Dits Medium^ in dem Elfving un<1 nu( h ihm alle anderen

Forscher junge Keimwurzeln dem elektrischen Sirnni .lussetzten und auf diese Weise galvano-

trupische Kriimniungen kon.statierten , war gewülinliches Leitungs- oder Brunnenwasser.

MuUer-Hettlingcn hatte die Verwendung eines stromdurchflossenen feuchten Flanelltuches

«b Kulturboden vorgeschlagen. Einige auf diese Weise angestellte Versuche aeigten mir

die Richtigkeit der von diesem Forscher gemachten Angabe, daß die auf diese Weise dem

Strom ausgesetzten Wurzeln nru h <lem negativen V«] /u wachsen. Von einer weiteren Ver-

wendung (lieser Versuebsunordnung nalim ich jedoch Abstand, iiauptsUcblich, weil sich der

Verlauf der Krümmungen nicht so gut verfolgen läßt, und bediente mich der Elfvingschen

Versachsanordnung, wenngleich sich einige Ahttndernngen als notwendig herausstellten.

Die zu den Versuchen bestimmten Keimlinge wurden in Sagemehl erzogen und, wenn

sie die geeignete Lilnge (
10 -(»(t mm) erreicht hatten, in kleine Kiistchen geste<-kt, deren

Boden von einer dur< liloclicrten Korkplalte gebildet wurde. W ährend die Wurzeln durch

die Löcher dieser Korkj)latte hindurch in das stromdurchflossene Wasser hineinragten —
verwendet wurde das Leitungswasser der Berliner Wasserwerke — y befanden sieh die

Kotyledonen in dem kleinen Kästchen, das, um ein Eintrocknen der Pflänzchen zu ver-

tiindern, mit feuchtem Sitgenirhl gefüllt wurde. Durch vorsichtige Befestigung mittels Steik-

tiadeln wurde außerdem datür Sorge getra-cu. daß eine Verschiebung oder Verdrehung der

Wurzeln während der Versuchsdaucr unmöglich war.

I) Kothort, Zur Streitfnit^e über die Kiniktioii ilor \Vnr;t< ls|>itxe, Flom 1894> Erginsungsbd. pag. 218;.

<) PfMhr, PllatiMiipbysiolugie, IL AuÜ., Bd. U pag.m
21*
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Dil! Glasfi^RfUße , in deiion die Wurzeln dorn olektrisi htni Strom ausgesetzt wui-den,

hatten eine Oröße von 20 X 9 X S,ö cm '). Der Querschnitt des stronidurclitiosscnen WaMen
wurde konstant auf 72 qcm gclialten, desgleichen betrug die Elektrodenentfemung gleidi-

mäfiig 16,5 cm. AU Elektroden dicntt-n gewöhnlich Kohlfplatten von einer Größe von

H,r. X 1 ,2 X 'Jv! ein. Die effektive KlcI<tro(l<'ngräße, rl. Ii. die ElektrodenflJiclie, die mit dem

Wasser der N ersuehsgefUße in lienihriing sIhikI, betrug im normalen Fall S.ö X liS ((rni.

Die Grüßenverhültnisse der VerBUchsgetaße, Elektroden und kleinen Kästchen prgebeii

sich aus der beigefligten Sktee (Fig. 1).

Die bei meinen Versttchmi vorhandene Elektrodenentfemung ist ein Vielfaches von

dem Abstände, den ElfVing un<l BruiK-liorst den Elektroden iliri r Versuche gegeben hatten.

Eine derartige Steigerung der Elektrodenentfemung Ist. wenn man mit el)enso st.nktn

Strömen arbeiten will wie bei geringerem Elektri»denabsuuide, nur möglich durch eine ent-

sprechende Steigerung der Spannung des aar Verwendung kommenden elektrischen Stromes.

Da die bei dm früheren Versuchen übliche An-

Wendung von Elementen filr die teilweise nötigen

I I hohen Spannungen zu umstitndlieh gewesen wäre,

I verwandte ich den Gleichstrom der lierlincr Elek-

— I -I- trisitstswerke ') , der mir in einer Spannung von

1 10 Volt anr Verfügung stand. Diese stets betriebs-

l)ereitc Strom<|uelle , die gestattete, zu jeder Zeit

beliebig starke Ströme zu entnehmen , erwies sich

für die Üurchi'Ulirung der Versuche in großem

Haflstabe ab ein ausgezeichnetes Hilimuttel.

Nähere Einxelheiten über die Schaltung er-

geben sicli ans der beigefügten Schaltungsskieze

(Kig. J). Vorsuche mit Strömen bis zu einer (5f^

samtsUirke von 17 Milliampere wurden iu dem ätruiu-

kreis I angestellt. Die Messung dieser StrSme ge-

schah Termittels eines Siemenssohen Torsiont-

galvanojneters"), das gestattete, zehn tausendstel

Ampere genau abzulesen und liuiubrttausendstel

noch mit genügender Sicherheit abzuschätzen. Wie

aus der Schaltungsskixae ersichtlieb, lieB sich dss

Galvanometer wfthrend der Versuehsdauer aus dem Stromkreis ausschalten, ohne damit den

Gesamtwidorstand des Stromkreisi s und damit die Stärke des gerade durchgehenden Strome«

zu ändern. Die Einstellung auf flie gewünschte Stromst'lrke ge.scliali mitteU Flüssigkeit»-

widerständen, die den Vorteil der weitgehendsten Itegulierbarkcii gewährten.

Versuche, in denen StrOroe Ober 17 Milliampere aar Verwendung kamen, woiden in

Stromkreis II vorgenommen. Die Strommessung geschah hi«r mittels aweier Wasser
voltanieter von genau gleichem Widerstände, von denen abwechselnd das eine r)der d.i«

andere in den Stromkreis eingeschaltet werden konnte. Das ermöglichte auch in diesem

Län^eX Breitex H5he
•) Über die neroilifi<:inn:, lioi itliyHiolojfiHrlirn Ver«ui lii>n flen MuscIiiiH-iiftnun :ils konstnntcn Stiom

juiziiselien, vgl. UluHiiis und .Siliweizer, Ptlügers Areliiv 1893, Jld. 53; „livi uiweri-ii L'iiterauchuugen wirkt

der Strom (der elektriselien Zentrale) wirklich nis knimtnntcr Stmm und nicht duri'b etwalKC Schwaakangen.*
") Für <lic L'ntif.'.' riM'rlu>siuif.' .licxi'v^ und -in i;:<'r anderer physikalischen MnSinstmneute tage ich

ilcrni i'rt»)cs»s<»r ittiriii^loiii ii^oiiifu \ erltiudlic-listeii Dank.
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Stromkreia jederzeit ein leichtes Bestimmen der Stromstürke. Die Einstellung auf dfe ge-

wünschte Stromstirke geschah hier aus Gründen praktii^r Natur mit Hilfe von Glühlampen

der versohiedeiiBten Sponnangen, Sie ebenfalls eine weitg^ende Abstufung gestatteten.

Mit Hilfe dieser Teilung in zwei Stioiukrcise war es möglich, gl»Mclizeitig Versiiclie mit

verachiedenen Stromatilrkeq ansustellen. Außerdem ermäglichte die hohe Spannung des ver-

StrsMfareb U

Stromkreis , 5

Y

- ^9

SomituafiaUne.

A AuHSclialtrr

G Toruioiwgalvunomrtor (WidcrBtiind 100 Ohm)

Rt Regulierwiderftlnde (Flrissi^kcitKwiderstiiide)

„ (Ulüklampeu)

S Sii'liorung

FSg.2.

U UinHchnltcr

V VoUiiniotor

W WidonttMid vuu 100 Ohm

wendeten Stromes das llintereinandorschalten mehrerer VersuchsgefUßc , so dafi in wnmn

Stromkreia mit deredben StromstXrke gleichseitig verechiedene Versuche angestellt werden

konnten.
Als mein«' erste Auf;j;iil)f' lM'tra(.lit<'t<' irli fs , ilic Aii^m1h> Hriuichorsts nacli/uprflfen,

daß bei verscliicdcnen Stromstiirken die gaivaiiotr<>pisclicii Krünmmngen der Wurzeln ver-

schieden sind. Wie sich aus dem • folgenden ergeben wird, ist nicht, wie suerst an-
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genommen, die Stromstärke, Bondttrn ihr Verhältnis zum Qaerachnitt des Stromleiten, »Uo die

Stromdlehle der allein aiuachlaggebende Faktor, so dafi es sich (Är mich sonlchst dämm

handdte, den Einfluß verschiedener Stromdichten unter »onst gleichen Verhaltnissen fc>t-

BUStollon. Die im folgenden mitgetciltcti Voi-vprsiiclie «lienton hntiptsilrlilich dazu, don Hinfluß

verschiodener sonstiger Faktoren zu ermitteln, die aulJer der Struimlit lite noch von Kintluß

auf da» Ergebnis der galvanotropischen Krümmungen sind. Einige dieser Fakturen sitid

bereits von früheren Forschem untorsvicht worden.

Nach der bisherigen Aasdrucksweise habe ich eine Krtbnmong. 1»ei der sieh die Spitze

nach den» jiositiven Pol zu krümmte, als positive und eine umgekelirte als negativ galv.ino-

tropisehe bezeiehnct. Die i»ci dem gleichzeitigen Eintreten beider sich /.eigciulen eigonartigeti

Krümmungen habe ich nach Brunchorst ebenfalls S-förmige genannt (Fig. lu auf pag. lt;li).

Negative und positiTe KrOmmungen sind — es ist das schon von Brunchorst ausgesprochen*)

worden — vollständig verschiedener Natur, infolgedessen mafi «nch eine Trennung dieser

beiden mit großem Nachdruck durchgeführt werden.

Bei der Darstellung der Vcr.suchsergebnisse wurde <larauf Wert gelegt, daß nicht nur

konstatiert wurde, ob überhaupt eine KrUmmung nach diesem oder jenem Pol zu statt-

gefunden hat, es wurde vielmehr audi der Ablenkungswinkri von der Vertikalen hm jeder

Beobachtung beeUnunt. Mit einiger Übung gelingt es leicht, den jedesmaligen Ablenkungs-

winkel mit genügender Sicherheit abzuschätzen. Als Ablenkungswinkel wird der Winkt!

bezeichnet, den eine an die Wurzelspitze gelegt gedachte Tangente mit der Vertikalen

bildet. — Ist eine Wurzel z. B. um 00" nach dem positiven Pol zu abgelenkt, so steht

dies Resultat in den Tabellen einfach vermerkt als: 1 Wnrael = + 60',. wlihrend in

analoger Weise: 1 Wurxel = — 45° eine Krümmung von 45" nach dem negativen Pol zu

bedeutet. Bei den sogenannten S-fVirmigen Krümmungen gilt für den jmsitiven Teil der

KrUmmung der Winkel, den eine un den Wendepunkt') der von der \N'urzel dargestellten

Kurve gelegte Tangeute mit der Vertikalen bildet, während die negative KrUmmung nicht

mehr den Winkel bedeute^ den die an die Wuraelspitse gelegte Tangente mit der Vertikalen,

sondern den Winkel, den diese Tangente mit der durch den Wendepunkt gelegten Tangente

bildet. Der Winkel der negativen Krümmung wird also nicht mehr auf die Vertikale,

sondern auf die vorhergehende positive Krtinimung als Ablenkung von dieser .als ursprüng-

licher Wachsturorichtung bezogen. Daß tatsächlich der so gewonnene Winkel als Mhü der

negativen Krümmung genommen werden mufi, wird später (pag. 189) gezeigt werden. In

der tabellamdien Darstellnng sind bei den S-ftrmigen Krümmungen beide Teile der

Krömmung getrennt aufgeführt: 1 Wun»! —
|

bedeutet, eine Wurzel ist S-ftnnig

gekrümmt, und zwar ist sie nach dem positiven Pol zu um und nach dem negativen Pol

SU — in beaug auf die yorhergehende positive Krttmmung — um 80^ abgelenkt.

Begriff nnd Bedentrag der Stromdlebte. Wahrend Elfving, Maller-Hettltngen

und Rischawi zu dem Resultat gelangt waren, daß die Stromstärke ohne Einfluß auf die

g.alvanntropiseheii Krümmungen ist, hatte I'runchorst bereits in seiner ersten Arbeit auf die

hohe Bedeutung dii se.s Faktors hingesvie^n). In den .Notizen über den ( Ijilvanotropi.snius" hatte

er dann des weiteren die Angabe gemacht, „liaß die Krümmung der Wurzeln nicht cinfHcli von

*) Von Pfeflfor 1. c. als «1er Nachpnifunjj lioilürflig bezoiehnct.

*) Unter Wendepunkt versteht man bekniintlii-h ilcii Punkt, in ilem i lm- in Ikvii^ auf eim- Arh»e

konkave Krüinintin^ in chie konvexe fiber^^elil nnd unip-kelirt. In tlieseni Fall bedeutet ultm der Weude-

puukt da« £ude der positiven und den Aufuug der negativen Krümmung.
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der Stromstärki' aMwInj^ip ist, sondern in hohem Grade auch von <l<'m f^ucrschiiilt <le.s durch-

äoMeuen Wasscrquaiitums, und zwar so, daß dii; po.sitivc Krümmung um so stärker aus-

gesproeh«B iat, je kleiner der StromquenchniU. Die Oröfie wird be-

kanntlich mit dem Aiudmck Stromdichte beseichnet, und yon dieser Gr5fie htogt folglich

die KrUniinuiij; ab".

Zunikhst fand ich in cinor Kciho voti Versuchen die Angabo Bruncliorsts l>e«Uiti{^t,

daß die galvanotropischen Krümmungen tatsächlich von der Stromstärke abhängig sind, ßui

der Nachprttfiuig dw weiteren Angabe Ober den Einflufi der Stromdichte bediente ich mich
zunächst derselben Versttch^anordnung. Zwei Olaswanncn von venehiedenem Querschnitt

wurden mit Leitungswasser gefüllt, mit Kohleplatten als Elektroden versehen und hinter-

oinantler ge.sclialtet. Nach Seldießen des Stromkreises gini: dann dieselbe Oeaamtstrommenge

durch beide Wannen, jedoch war die 8tromdichte eine vcrbchiedene.

Die ao angeetelltttB Versuche ergaben ttberunetimmendy dafi die KrUmmung nicht von

der Geeamtatrametttrke, aondem von der Strom*

dichte abh.lngt. Bei Gefäßen von verschiedenem

Querschnitt ist die erziehe Kriininuinf^ dieselbe,

wenn diu Dichte des durchtiießundcn iStrumes

diflMlbe ist.

Es IftSt sich Qbrigens auch bei konstanter

Elcktrodengriiße unter Verwendung nur eines

\'ersucli.si|^ef;ißes der Nachweis führen, daß die

Stroindichte und nicht die Gesamtstromstärke

die KoUc spielt, die etwa beim Khootropismus

der Oesehwindigkeit des Wassers oder beim

Heliotropinmus d«'r Lichtracnge jiro P^laehen-

•inlieit zufilllt. Zu diesem Zweck wiuileii in <h'X

Mitte eine» der gewöhn licli verwen(let(Mi Ver-

iuchsgetlißc (ätrom<|uerschnitt 72 zwei

PaniffinblOcke seitwirts derart angekittet, dafi

der Querschnitt auf eine Entfernung von 3 cm'
nur ein Drittel des gewf'dinlichen Querschnitts,

also 21 <jcm betrug. Durch diese Verengerun}

Spalt die dreifache Dichte wie in dem Übrigen Gefäß. Ks wurden nun gleichzeitig Keimlinge

in diesem Spalt und in ca. 2—3 cm Entfernung davor der Einwirkung desselben Stromes

ausgeselsk. Dieser mit verschiedenen Stromstärken wiederholte Versuch eigab ebenfalk, dafi

dieselben Krllmmungeu nur bei denselben .Stromdichten resultieren.

Auf Kn;;leiehmäBigkeiten der JStromdichte siiul auch die Ver.sehiedcnheiten der Krüm-

mungen zurückzuführen, die man erhält, wenn man in der Mitte des Versuchsgcfußes eine

Glasplatt« derart ankittet, daß auf der einen Seite nur ein schmaler von oben nadi unten

lebender Spalt ttbrig bleibt (Fig. 3). Die Keimlinge unmittelbar vor diesem Durchlaß (1— Ö)

sind dann bedeutend stilrker gekrümmt als die mehr seitwärts befindli lii n «7— 12). Die dabei

oft Iteobaehtete schräge Einstellung der Ictstercn hat ihren Qrund in dem entsprechenden

Verlauf der elektrischen Kraftlinien.

Auf dieselbe Weise zu erklären ist auch das Resultat eines Versuches, bei dem die

Baktroden — verwendet wurden hieran sw« dünne PJatinblechstreifen von 12X80 mm —
lieb in der in Figur 4 dargestellten Weise g^genuu?Tstanden, während die Keimlinge in der

von oben gesotten f

Fig. 8 und 4.

des (Querschnitts hat der Strom in dem
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liMngflrichtung des Qefilflai angebracht waren. Aach hier iat die Stromdichte je nach

Stellung der Keimlinge eine verschiedene and dementsprechend auch die ersielten Krümmangen.

Die Aiigabf Urunchorsts Uber den Einfluß der Stromdichte ist also, wie auch diese

Versuche mit konstanter KlcktrodengrÖße zeigen, eine riclitige. Es ist bedauerlich, daß

Brunchorst unschcinoDd die Bedeutung des Begriffs der Stromdichte nicht genügend ge-

würdigt hat, denn sonst hitte er füt sich den Schluß stehen mtUsen, in s«nen Vmmäur
tabdlen nicht mehr die Gesamtstromstftrke bavw. die durch den Oesaratstrom geftllte Kupfe^

menge, sondern die auf die Flfioheneinhdt redusierte Strommenge als ausschlaggebend an-

Buftihren. Auf diese Weise hätte er auch eine Nachprüfung seiner Versuchsergebnisse leieht

möglich gemacht, die jedoch so, wo sogar jede Angabe Uber den Querschnitt der beuutztuii

Oefil6e fehlt, auft äufierste erschwert wiid.

Auf diesen Hangel ist wohl aoeh der Umstand sarllcluroflihreii , dafi es Biadiawi h«

der Naehprtifiing der Bninchorstschen Resultate nicht gelang, negative KrQmniangen zu er-

zielen. Auch für mich bedurfte es einer j^'rnßen Rellie von Vorversuchen, um zunächst

einmal zu konstatieren, bei welcher ätromdiuhte unget'äiir diese oder jene KrUmmung
resultierte.

Um meineVenroehtergebniiseexaktdarsnstdlen, habe ich daher in allen folgendenTabdto
die Stromdichte (Milliampere pro Quadratzentimeter) als ausschlag'
gebenden Faktor zugrunde gelegt. Bei derselben Stromdichtc erliiL-lt ich unter sonst

gleichen Verhältnissen mit Wurzeln derselben Päanzenart wenigstens annähernd stets dasselbe

Resultat. Damit ist gesagt, dafi «ch eine Nachprüfung oder Anstellung von Versuchen so

Demonstrationsaweoken leieht und mit sicherem Erfolg ermöglichen Iflflt, im Oegenaati so

Brunchorst, der sich nach Aufz.lhlung seiner Versuchsergebnisse zu der Bemerkung ver-

anlaßt sieht, »daß man bei Wie<lerhoIung der Versuche nicht darauf rechnen kann, ilaß

man bei derselben Gewichtszunahme im Kupfervultameter (d. h. bei derselben «Stromstärke)

auch diesdben Krttmmungra eraiolen wird*.

Efifloft TOB Elektrodeiunaterlal und Ei«ktrod«iigrOfte. Bereits Elfving hatte Ver-

suche mit Elektroden aus verschiedenem Material angestellt und war zu dem Ergebnis ge-

konnnen, daß es für das h'esultat der galvanotropischen Krümmung gleichgültig ist, ob die

Elekti-uden aus Platin, Kohle oder Zink bestehen. Ich fand das bcstiitigt. Es erscheint

crstKndlich, dafi Elektroden aus Platin an sich die Zusammensetzung der Kulturflüssigkeit

nicht SU beeinflussen vermögen, weil «ne Zersetaung des Platins ausgeschlossen ist Nicht

ganz so selbstverständlich ist das ftlr Kohleplatten. Unter gewöhnlichen Verli.ilinisscn.

d. h. unter Verwendung von Leitungswasser als T-eitungsniodium , konnte ich ebenfalls

eine Beeintiussung der Kulturflllssigkeit nicht kon.statieron. Bei Verwendung der Kohle-
i

platten in verschieden«! SalslOsungcn zeigte sich jedoch, daß nach SchlitBen des j

Stromkreises suweilen die Kohleplatten angegriffen wurd«i, und dadurch die Kulturflttssig'
|

kcit in den Gefiißcn l im- hraiino Fllrbung annahm. Von der Verwendung der Kohle-

platten mußte also liier .Abstaml genommen werden, wShrend sie sich als Elektroden in

gewöhnlichem Leitungswasser durchaus geeignet erwiesen. — Von der Verwendung von

Zinkplatten wurde abgesehen, weil stets eine Auflösung des Zinks in den umgebenden
Elektrolyten zu beobachten ist.

Auf die Reinigung der Elektroden muß grofier \\'ert gelegt werden. Wenn man
Ittngero Zeit einen Strom dun li ein mit Leitungswassi-r gefülltes (Jefaß sentlet. so sieht man.

dafi sich an der Kathode dn weißlieh grauer L berzug gebildet hat. Wechselt man dann

das Wasser, vertauscht die i'ule derart, daß die bisherige negative Elektrode zur positiven

wird und umgekehrt^ so sieht man weiter, dafi nach Schliefien des Stromkreiaes dieser Obenag
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aJImillilicli verachwiudut. Walirond dieser Zeit angeütellle Widerslandsniessungeii crgchc-n

eine ungewöhnliche Höhe des apeziHschcn Leitungsvuriiiügens. Eiue Änderung demselben

iat aber, wie im olchsten Abschnitt gezeigt werden wird, fUr das galvanotropische Veriudten

der Wurzeln von höchster Bedeutung und muß de^hulb möglichst vermieden werden, um ein-

wandstVeie Re.sidüite zu erhalten. Aus diesem Grunde wurden die P^lektroden zunilehst nneli

jedem \'ersucii gereinigt, außerdem wurden niemal.s Klektroden, die vorher den negativen

Pol gebildet hatten, zu positiven gemacht uml umgekehrt. —
Brunchorst hatte die Behauptung aufgestellt, dafi die Elektrodengröße die galvano-

tropischen Krümmungen beeinflußt. .Wenn nimlich die GrOfie der Blektroden bei sw«
Versuchen nicht dieselbe ist, dann wird man trotz gleich groBer Stromstärken ganz vcr-

,sehicdcn<' Kriininiiin^cn erzielen, und zwar so, daß die stttrksteQ positiven Krttmmungen bei

Anweuiiuug der kieiustcn Elektroden eintreteu."

Zum Beweis dater, daß dem nicht so -ist, mljgen die folgmidea Versuche dienen.

Versuch 1—1.

Temperatur 21—

AU Versuchsgefkfie dienten die gewöhnlichen Qefitße von 72 qom Stromquerschnitt.

ür.

EllVkfive
EIcktrf>deii-

gröBc
qcm

Kli'ktritileii-

material
Keimlinge

von

Ziilil

.l.>r

St ri>mili4'lifr

MA.
pro qcm

mich 3 Stuiideu iiiicli 10 Stunden

1 72 Kohle iMpimu albu s 10 0,1 alle»+ 20-80«

i 3.6 Platin » 10 6,1 alle->+S0-30«
+-{ -Jo»'1 Tu»

alle . +hO !«)"3 12 Kuhle Ffuueohu
multiflorus

n

6 ü,:5 iilK-- H 60—70*»

4 16 Kohle ü 0,3 hU.>- +60—70» alle-- +80 -90«

Aua den eben angefllhrten Versui hon es sind da« nur einige aus einer größeren

' Zahl — geht deutlieh hervor, daß die Klektnidengröße einen Einfluß nicht besitzt. Ks

j

gelang nicht einmal bei einer zwaiizigfachen Vervielfachung der Elektrodcngröße (Versuch 1

und 2), einen Unterschied in den Krümmungen herbeizuführen.

I

Eine nach dem oben über den Einflufi verschiedener Stromdichten Gesagten selbstp

I v»ThUindliche Voraussetzung ist es, daß man dafür Sorge trägt, daß die Stromdiehtc in jedem

I Teil <l<'s Qm rsi Imittcs der Versuchsgefaßo dieselbe') i.st. Um das auch bei kleiner Kh'k-

Irodengriiüe zu crn ichen, wurden in Versuch L* an Stolle eines Platinstrcifens von n,l.'iXS cni

(=3,(i (|cm Fläche) drei von je U, lüXb cm (Jrütie verwendet, die in der in Figur 5 au»-

,

geführten Weise angeordnet wurden. Auf diese Weise ließ es sich mnOglichen, daß in

der Mitte des VersuchsgefllSes in jedem Teil des Querschnitts die Stromdichte annAhemd
dieselbe war.

Brunchorst hatte sein widersprechendes Ergebnis aus folgendem Versuch abgeleitet:

Zwei Oefftße, ein großem und ein kleines, wurden mit lirunnenwasser gefüllt, und durch die-

Mlben nacheinander derselbe Strom getekickt. IMe Elektroden in der großen Qlaswanne

s) Ygl. die auf |M|ir- 155 angeführten Versuche, bei denen abeichtlich UoregehnUigkeiten in der

RtTr.mdichte h»'rhi'igt>frihrt waren.

BoUnuMslw Zaituag. VM6. UM IXjXL
'

'» 88
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waren etwa doppelt so grofi wi« die der kleinen. Der EiPekt in den bmden Wannen

ein erschiedener; die Keimlinge der kleineren wiesen bedeutend stärkere positive Rrttnunnngso

und Schildigungon auf &U die der großen. Daraus »chließt BrunckorsI aweieriei:

1. dfr Qiu'rHLliiiitl der Gefäße ist von Einfluß,

2. dif Klcktrodciigiöße i.st »d)enfiill8 von Kiiitliiß.

Der Fehler liogt auf der Hand: es sind zwei Fakturen, die in den beiden Geiäßen

veriicbieden sind ((.Querschnitt wtd ElektrodengröBe) , und die beide Einflui anf die

Krttnimungen haben kOnnen, aber niebt haben mOasen, wie Brunchorst annimmt Eine

Entscheidung Uber den Einfluß der beiden Faktoren laßt. sich erst füllen, wenn man sie

iM'ido f:otri-iint untorsiu ht , und das hat Brunchorst nicht {j;ctan. Eine derartijrf Tjntcr-

»uchung zeigt aber, daß die Elektrodeogröße fUr die galvanotropischen Krümmungen be-

deutungslos ist.

DttM Mpezifische Leituugsvermögeii des die Wurzeln iiuigebeudeii Mediums. Der

spcsilische Widerstand des Mediums, in dem die Wurseln dem EinfluB de» elektrischen

Stromes ausgesetzt werden , ist von den bisherigen Forschem Überhaupt nicht in Betracht

gf*z»)gen worden. Daß diesem Faktur aber eine hola- Bedeutung zukommt, erj^ibt ein h irlit

au.szuführendcr Vorsiuli. Wimiii man i'inen Strom von l)e8timmter Dichte, B. <Vl Milli-

ampere pro Quadratzcniimctur, durch zwei gleicii große (Jlaswanncn sendet, von denen die

eine mit gewöhnlichem Leitungswaseer gefällt

ist, die andere aber Wasser enthält, dem

irgend ein Salz, z. B. Koch-salz, hinzugeftipt

so kann man nach finstiindiper Einwirkung

des Stroms konstatieren, daß die in der ersten

Wanne befindlichen Wurseln von Injn'mo «Rat

sich alle stark poiitiv gekrümmt haben, wfthrend

von oben gesehen' jn dem verunreinigten Wasser dem Strom

i'ig. ausgesetzten Keimlinge noch un%'erflndcrt sind.

Woher kommt dieser Unterschied? E»

liegt der Qedanke nahe, da6 das Koohsals an sich die positiven Krümmungen verhindert

hat, indem es schfldlich auf die Wurael einwirkte. Fttr eine derartige Annahme fehlt jedoch

jcdf Grundlage; ausgeführte Längenmessungen zeigen, daß das Längenwachstum der Wurzel

durcli die geringen dem Leitungswasser beigemengten Kochsalzmengen nicht beeintrÄchtigt

wird. Außerdem fuhren Versuche mit bestimmt unschädlichen iSalzen, wie z. 13. Versucbe

in Knopscher Nährlösung t demselben Ergebnis. Deigleiehen wird durch scIfWache An-

säuerung des Leitungswassers erreicht, dafi Stromdichten, die sonst richtend auf die Wumlo
einwirken, hier nicht oder bedeutend schwacher wirken.

Wenn der Erfolg bei der Verunreinigung de» Wassers durch die verschiedensten

Salze und Säuren stets derselbe ist, so ist damit gesagt, daß durch die Salzo und Sfturen

setbet das Eintreten der Krümmungen nicht verhindert besw. versQgert wird, sondern d«0

ein Moment die Ursache sein muß, das unabhängig von der Natur der einsdneo Salsa und

SKuren seinen Einfluß geltend macht. Das ist die Änderung des spezißschen Leitnngv-

vermögens der Flüssigkeit, in der die Wurzeln dem elektrischen Strom aufgeseilt

werden.

&m Beweiae dienen die folgenden Versuehe. Das spesifische Leitungsvermögon des

Leitungswassers ist ttberall 1 gesetst und das des Wassers in den anderen GefiiBen auf

dieses entsprechend rednsiert.
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Versach 5—8.

Miitcrial: Keimlinge von Phaseolus muUiflorus.

In Versuch 5 i»t reine» Lcitunj^swasser als Kulturfliissigkeit, in Versuch »i—S i«t

zu dem Leitungswasser in vt r.si hiedeueoi Maüe Knopache Nährlüäung hinzugefügt.

Dm Waner in den Venuclisgef^fien wurde in sweistflndigen Pansen emeoert
Temperatnr in Venneh 5: 23%

. in Versoeh 6—8: 20—21^

Xr.

Ziihl

Her
l'r!

Stronulickto
MA.

\ iTtnii 'rii

nnch 1 Stund«» iiarh 4 RtniHlen nach 8 Rtimden

5 6 0,4 1 all.' =-
1

2(»" iiili« + .M)» «lle= -fHO 90«

o- 1 i

'-'0"

"
\ :{U—4Ü"

4=- +tK)-70"»
r._J + 10-20»

1 4r,«

alle — 10-30'

6

7

6

6

5

0,4

OA

0,4

1,87

3,8

4,U2

};aii% Hi'liWHi'li +

»Ite gerade

alle gorade

alle -=4-30»

alle gaiu acHwaeh -f

;{ {^eriitle

2 ackwaeh —

Versuch !' und lO.

Material: Keimlinge von I'isum sativum.

In Versnch 9 gewöhnlicliee Leftungswaseefi

in Venmch 10 Leitongswasser anter Zosate von Koehsab.

Temperatnr 18—19%

Nr.

Zahl
der
P»l.

Stromdicbtc
MA.

]irii '|rri!

Suezifiüclii-s

Li'itiiiitr.-*-

s iTIIulfTfll

nach 1 Stande nach 3 Standen

»

10

8
8

0,2 1 alle^ + 30—40»
alle gerade

alle— + 50—70«
alle gana lehwacb +

Versuch 11 und 1-2.

Material: Keimlinge yon

In Versuch 11 gewöhnliches Leitungswasser,

in Versuch 12 destilliertes Wasser, dem ein geringer Teil (cirka 10*/«) Leitungs-

wasser beigeitagt ist')«

Mr.

Zulil

.l.T

rrt;

•Striiiiulirliti'

MA.
pro qcm

Li'ituii;:?*-

vcnnögen
nach 12 Standen

11

18

6

e

0,007

0,007

1.

0.16

alle gerade
alle— —50-80*

teilweise sehwaeh S-förmig

'} Bei Versuch 12 int gniiz hcsoiulcrs auf Hciuiii-hkoit der VersuchrtRcfaBo uiul Klektroden cu

*^la^ da hier Jede noch so kleine' Veninreinigang das LeitungsvennOgen des Waasers stark beeinflnSt

22»
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Aus den vorliegenden Versuchen ergibt sich in deutlicher Weise, eine wie hohe Be-

deutung dem spezifischen Leitungsverml^en des umgebenden Mediums bei den galTano-

troptschen Krümmungen sukommt.

Um den Einfluß verschiedener Stromdichten einwandsfrci festzustellen, müssen

natürlich störende Beeinflussungen durch SiliwankungcMi des spoziliscluTi Lcitungsvermögcns

ausgeschlossen werden. Der spezitische \\ ulcrhtiiiid des Leitungswassera in den Versuch»-

geftfien bleibt aber während der Versnchsdaner nie derselbe. Wie idb im vorigen geseigt

habe, müssen znnichst die sur Verwendung kommenden Elektroden möglichst sauber ge-

halten werden, um nicht anomale Widcrstandsänderungen eintreten sa IwBMl. Außerdem

aber ändert sich der spezifische Widerstand wahrend jedes Versuches aus zwei Gründen:

1. findet eine Tem|^eraturerhöhung statt, die diis Lcitungsvurmügen verbessert,

2. wird infolge der elektrolytischen Zersetiungsvoi^änge das LeitangsyermOgen

herabgeeolit

Während sich die Widerstandsänderung durch Temperaturerhöhung durch geeignete

Kuhlvorrichtungen leicht beseitigen läßt, bedurfte es eingehender Studien, uni zunächst

einmal den Umfang festzustellen, in dem durch die elektrolytischen Zersetzungsvorgänge

das LeitungavermOgen geändert wird. Zu diesem Zweck wurde eine größere Reihe von

Versuchen angeatidlt, derart, daB ein Strom Ton genau bestimmter Stirke wälirend einer

bestimmten Zeit durch ein mit Leitungswasser geftilltes Geföfi gescliickt, und vor und nach

dieser Zeit der spczitisrlie Widerstund den Wassers in diesem Geftiß festgestellt wurde. Aul

Grund dieser Widerstaudsmcssungeu ergab sich, daß das Lcitungsvermügeu des Leitungs-

wassers in den von mir gewöhnlich ywwendeten Geftfien (20X 9X 8,5 cm) pro UiUiampeK-

stunde um 0,0625 ''/o abnimmt (konstante Temperatur vorausgesetzt). Sendet man denselben

Strom durch eines der eben crwilhnteo gewöhnlich benutzten Gefilße und durch ein Gefäß

von demselben (jliier.sclinitt , aber kleinerem Inhalt, so findet man, daß der Widerstand des

Wassers in diesem im Verhältnis zu dem Widerstund des Wiisscrs jn dem größeren Geiaß

um so schneller steigt, je kittner das Volumen des betr. Qefkßes ist Um die Ändemngeo

des speailischen LeitungsvermOgens auf ein möglichst gmnges Hafl herabsusetien, ist es also

erforderlich, miiglichst grofie Gefäße zu verwenden.

Nun läßt sich aber in der Praxis über eine fijewisse Steigerung der Gefiißgniße niclit

hinausgelicn. So erhebt sieb die weitere Frage: bis zu welchem Grade können bchwankungen

des spezifischen Leituugsvermügens fUr zulässig erachtet werden, und wie läßt rieh daftr

sorgen, daß die Schwankungen das sulXsstge Mafi nicht ttbersteigen?

Die Erneuerung des Wassers in den Versuchsgeftlßen durch einen ständigen Wasser-

strom stieß auf Schwierigkeiten. Die Temperatur des in Betracht kommenden Leitungs-

wassers ist eine relativ niedrige (12—14")i es wäre nötig gewesen, das Wa-sscr vorzuwärmen

und alles durchzusendende Wasser auf eine konstante Temperatur zu bringen , was jedoch

die gesamte Versuchsanstdiung au einer ftufient umständlichen gemacht bitte. Daan kameo

noeh andere Schwierigkeiten praktischer Natur, vor allem der Umstand, daß der eine Pol

des Lielilnet/.cs, dem der nötige elektrisehe Strom entnommen wurde, mit der Erde leitend

verbunil' ii war, also eine unmittelbare Verwendung der Wasserleitung aus diesem Gruude

ttberlutupt kaum stattfinden konnte.

So sah ich mich geswungen, auf eine Erneuerung des Wassere durch einen stSndigeo

Wasserstrom zu verrichten und dius W.usser in bestimmten Pausen, die je nach der Strom-

stärke verschieden waren, durch friselic-s zu ersetzen.

Zunächst war es nölig festzustellen, ob bei einer bestimmton Änderung des spezitischen

Leitungsvermügens nennenswerte Abweichungen in den galvanotropischcn Krümmungen
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resultierten, wenn die Stromdichte dieselbe blieb. Die Versuche wurden in iltr Weise an-

gestellt, daß dertiullje Struiu nacliüiuander durch zwei gleich grüße Getiiße geschickt wurde.

In dem «inen be&nd sich gewöhnliches LeitangtvaMer, in dem anderen wer dem Leitungi-

wamer ao viel destillierte« Wasser zugeftlgt worden, dafi der speaifische Widerstand um 5 */o

grOfier war als in dem ersten GeHlß. Die Versuche wurden mit Keimlingen von Lujmins

albus angestellt und erpiljcii, daß ein nennenswerter UnterBchied zwisehon den Krümmungen
in den beiden Gefäßen nitht beobachtet wurde. Eine Schwankung des «peziiiticheu Leitung»-

vermögen« de« Leitungewaseers um 5*/o liefi «ich demnach al« salttssig an«e]ien.

Wenn man berttcksichtigt, dafi bei den von mir gewöhnlich verwendeten Qefllfien

(20X0X8,.') cm) das spezifist^he Leitungsvcrinögen des Leitungswassers pro Milliam pore-

stunde um (j,(M»2.") " alinimmt, iüßt sich mittels einer einfachen lu'ehenoperatioii fiir die

verschiedenen ätronulicliten leicht die Zeit be«timinen, in der das W ausser der V'ersuchs-

gafilfie emenert werden rnnfli um du Sinken des «pesifischen Leitungsyertiiögons um mehr
als 5*/0 ausBuschliefien. Die folgende Tabelle gibt das Resultat dieser Berechnung:

StriimiUi'lito

^lilUHiiiperc pro (jciii

2
1

0.7

OA
0,2

0,1

0^

( ii'SiiintsfrKiiiHtSrko

Milliaiiipen*

144
72

14,4

7.2

3,6

iniiiiiiiali-r Wani^er-

wiH*httel uttc-k j«

1

Vh
2

ä
10
20

•
n

Für Gefllfie von anderer Größe sind diese Zeiten natürlich entsprechend andere.

Die Zeit eines einzelnen WasHerwechsels wurde durch gleicli/.citige Vorwendung
inelir('r<T f^roßer Hi hcr auf H- 1<I Sekunden licscliriinkt, ein Zeitverlust, der gegenüber der

!>onätigen langen Lin Wirkungsdauer des Struuies vernachlässigt werden kann.

Die Etnwirkungwianer de§ Stromes. Ebenso wie es beim Geotropismus nicht gleich-

iQltIg ist, wie lange eine Wurzel aus der ursprünglichen Lage entfernt ist, ist auch Air das

gslvanotropi«r'lie Verhalten der Wurzeln die PjnwirkungHzeit von höchster Bedeutung. Ich

werde im IV. Abschnitt /genauer zu zeigen haben, in welchem Maße das der Fall ist.

Der im folgenden mitgeteilte Versuch sei ein kleines Heispiel dafür, <laß der Etlekt

j« nach der Einwirkungsaeit des Stromes ein verschiedener ist

Versuch 1.'? u tul IL

Material: Keimlinge von Lupinm albus,

Stromdichte: 0,3 Milliampere pro qcm.

Temperatur: 22

^

Nr. Einwirknngflxoit nach 1 Std. nach 8 Std. nach 8 Std. nach 24 Std.

18

14

1 Std.

5 Std.

olle»+ 80-40*

alle= -f 30^0»

alle==+ 20-S0'

alle=.-f 7a-80« alle— -h90-ia0» alle- 4-180-270«

Die Kcinilin;;p in VersiH-li !:> wurden nach 1 Stunde der Einwirkung des Stromes

*niBogen und in einem QeCäß mit Leitungswasser weiter kultiviert, die Keimliiige in Versuch 14
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erst nach '»NtUndiger Einwirkang aus dem Stromkreis genommen und in derselben Weise

weiter kultiviert.

Aus einem Vergleich der beiden Versvehe «rgSbi sich, dnfi gletohe Stromdichten nor

dann dieselbe Wirkung hervormfen kOnnen, wenn die Einwiikungszeiten dieselben sind.

Dor WadtttnniNxa»tAnd der Tenrendeten KeiinHnpre. Abgesehen davon, daß bei

den Versuchen selbstver.sUlndlich nur gesunde« und tadelloses I'flanTipnmatorial zur Verwendung

kau, ist 68 nütigi darauf zu aciitcn, daß da» Wachstum der verwendeten Iveindinge ein

möglichst gleiches ist, wenn die Krümmungen, die dem Waehstvm ihre Entstehung verdanken,

gleiehmXfiig ansfallen sollen. Deshalb ist es Tortdlbi^, nnr KeimUnge eines bestimmten

Alters SU verwenden, ferner die Temperatur in allen Versuc li Ti irleich zu halten und außer-

dem einen störenden Einfluß des umgebenden Mediums aut darf Waclistum auszuschließen.

Keimlinge verschiedenen Alters reagieren, wie der folgende Versuch zeigen

möge, auf elektrische Reise in sehr verschiedener Weise. In mner spttter

genauer au beschrdbenden Weise wurden Keimlinge von iMpmu aiUm» in Sprosentigtt

Gelatine gesteckt und in dieser dem Strom ausgesetzt. Em kamen zwei verschieden alte

Stadien von Keimlingen zur Verwendung; die einen hatten eine durchschnittliche Wurael-

blnge von (i—8 mm, die andern eine solche von 40—45 mm.

Versttok 15 und 16.

Material : Keimlinge von ImpiimB aXbwt.

. ^ Zahl: je 10

Stromdichte: 0,01> Milliampere pro qcm.

Temperatur: 20—22o

Nr. Wanellioge mm aach 4 Stnnden nach 6 Standen nach 8 Stunden

15

16

6-8
40-46

alle gerade
alle Mhwacb —

alle gerade
alle—— aO-80*

einige gunx nchwach —
duicMehn.»— 50*

Der Yextmäi ae^ dentlieb, dafi die Zdi, nach der die galvanotropisehe Krtfanmungp

einsetat, wie auch die Intensitlt derselben, von der WuneUinge, d. h. von dem Alter der

betrdibnden Warsei abhängig ist. Daß die gans jungen KeimUnge schlechter reagieren,

kann man sich auf zweierlei Weise erklilron : einmal kann man sich vorstellen , daß im

jugendlichen Studium der durch den elektrischen Strom hervoi^erufene Reiz nicht so gut

perzipiert wird, besw. nicht so aur Geltung kommt wie bei lUta*wi Wnneln, dafi also die

„galvanotropisclie Stimmung" je nach dem Alter eine verschiedene ist ^). Daflir spricht vor

allem die Tatsache, dafi anch bei langer. ISnwirkung von Strömen, die sonst mit Sicherheit

ne^'ativ galvanotropisehe Krümmungen hervorrufen, bei derart jungen Keimlingen mn hoher

Prozentsatz überhaupt nicht reagiert.

Eine weitere Erklärung ist vielleicht darin zu suchen, dafi Wnnmin versdnedenen

') M. LilioiifflJ (Ober doii Chi'inotropismus ik-r Wurzel, lloilicfto zum Botan. Zcntndblatt 19<V">.

ikl. XIX. Abt. 1, 'Heft 1 pag. 78) scheint eine ontspreelicudo Jicubac-htung fiber die cbeinotropischc Beia-

empfindlichkeit der Wurzel gemacht ni haben. „Ea ist nicht nu«>f^«>chlo»9cn, daß dio Empfindlirhkdt der
Wurzel ;;epcnülier chemit»e)ien Reizen mit dem Läiijieiiw:uli!*tuiii fortselireitet , uml ilaß ilii' Wur/ol desto

empliiidlivher gegenüber »okben Beizen ist, je l&nger die Wurzel ist. ]>us wAro verständlich, wenn man
bedenkt, daB die senkrecht in den Boden treibende Wnrsel eine« KeimlingH zunftebst lediglich die medumisehe
AnriralH' ili-r Festi^'unpr /.u erfüllen liiii, um erst, luirlidem diese gesichert ist, für ^e BescbaAing
der erfurderlivhou Kabruugastuä'e tiurge su tragen."
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Alters vefKchiodon schnell ivacIiHun Die ZiiwactiHgrJißen eirier Wurael von läipmiiU tUbu»

betragen nach .Strchl') iiath y- Ii «Stuudun in Zehntehnillimetern:

5b, 70, i»2, U7, l(Ki, ll>2, 158, 137, 122, 8a, Hl, 59, 25, 25, 8, 2, 0

£» ergibt aich ako di« Notwendigkeit, nar Keimlinge einer bestimmten Ltage nu
verwenden, um Vttvebiedenhetten in den VersuchsergobniMen vorzubeugen. Als fiir meine
Versuchszweekc am geeignelBten erwiesen aicb Keimlinge, deren Wurseln eine Länge von
40—ti«J mm besaßen.

Von luflereo Faktoren, die das Wachstum der Keimlinge and damit den Verlauf dar

galvanotroiMielien SrOmmungen so bei^nflueeen verm<fgen, ist sunlchst die Temperatur an
Mwlfanen. Ihr Einfluß rnnclit sich natürlich um so »Ulrkcr iM-tiin kbai, je grOflerdieTeroperatnr-

differensen sind, «o z. Ii. in dem folf^t-ndcn Vensucl». .Je ai ht Keimlinge von Viaum safivum

wurden in zwei Versuelisgefitßen unter sonst genau denselben Bedingungen einem Strom

denelliea Dichte ausgesetzt; jedoch wurde die Temperatur in dem einen VersucbiigeßiB

konstant auf 30*, die in dem andern auf 10« gehalten.

Ver.Hueh 17 und IS.

Material: Keimlinge von Fistm $(Uivum.

Mr.

Zahl
der
PH.

Stroindiilite

MA.
pro qcm

Tempo-
rstnr

nach 2 8(dL nach 8i/!i Std. nwsh 8 Std. nach 10 Std.

17

18

8

8

0,08

0,08

80»

10»

1 si'hwHcli -}-

4 gorudc
1 wliwacb+
7 gerade

aUfl»-- 10-20«

alle gerade

aUe«—45-SO«

alle aunihemd
gerade, vielleicht

2gaas schwach —

'

alle^—60*

4 srhwaeh —
4 gerade*)

AuB diesem KinHuß der Temiierntur ergibt sich die Notwendigkeit, in Vorgleich zu

NtMode Versuche bei einer bestimmten Temperatur vorxunehmen. Soweit nicht anders

Iwnerkl^ sind meine Vermiche bei einer Temperatur von 21—23* angestellt worden.

FUr nicht zu starke Ströme genügte der von Zeit zu Zeit aua „WSderstandarttcksiclitcn"

vorzunehmende WasHerwci li.sol . um allzugroßen T('m])eratursteigerungen vorzubeugen. Fiir

StrSme von einer L)ichte von 1 Milliampere pro (^undratzentimeter nn^) mußte jedoch außerdem

eine «tändige Kühlung mittels wasscrdurchströmter Kühlschlangen statthndon.

Beim Überbringen der Keimlinge aus dem Sllgemehl, in dem sie geaogen wurden, in

das Wasser der Versui l)>;.'i t-ine ist c« niitig, starke Temperaturdifferenzen möglich.st zu ver-

moiden, da dadurch da« Allgeineinlietinficii der I'H;in7j lieii leicht leidet, außerdem als Folge* .

erscbeinung oft aucli ganz unregelmäßige und »törende Krümmungen auftreten.

Das umgebende Medium kann einen verschiedenen EinÜuß auf die Wurzeln ausüben.

Wemi ich das Waohsturo der Keimlinge in gewShnlicbem Leitungswasser als normales

bmeiehne^ so Üben im Vergleich zu diesem die Zersetzung.sprodukte der P'lcktndy.se folgenden

Snflufi mm: wenn sie in geringem Umiang v)>rlianden sind, wirken sie indifferent oder

') R. 8tr<*hl: ITiitorHiichnn^'iMi ühcr <\>ik. T.äii^enwarhstiuii der Wurzel und des hjrpokotyleii (ili<Hl(*« 1874.

*) IVmiH'rHtur in den heidi-n l< (/.ti'ii Stuiulon auf 1^,5' gwtiegen.

*) Bei Leitnugswasscr Knltiirflflasigkeit. Bei Medien mit anderen apesifiacbeii LeitungsvennOgwo
üt diese Qiense eiue entaprecheud andere.

Digitized by Google



»cliwach wacli8lumsf(nilcriKl '); ist (Uia Wasser durch den Strom sUirker zora«*tzt, so nimmt

die giftige Wirkung der elektrolytisuhon Zersetzungsprodukte zu : das Wachstum wird zuerst

veriaqguunt and \m genügend itarker Zenetsung bidd ttUig sittiert.

Wtthrond m ohne große Muhe ni^Iic-h ist, atOrende BoLii.nusäungcn durch Temperatur-

8cliwsinkunj^">n zu vermeiden, ist es mir nicht f^elungen, den Einfluß der Zersetzungsprnrhikte

in strenger l orm zu beseitigen. In Wirklichkeit wurde durch einen möglichst häutigen

Wasserwechsel, wie er schun aus Rücksicht aui' die sonst eintretenden Schwankungen des

•pesifiachen LeitungsvermOgens orgenommen werden mnfite, m «oareichender Weise einem

nennenswerten Einflufi der Zersetzungsproduktc vorgebeugt. Wenigstens wiesen Wuneln,
die in Wasser kultiviert wurden, das innerhalb der lAten erwflhnltMi Oron/eii vom Stmra

zersetzt war, ein ganz normales Lilngenwuchstum auf. — Bei Versut hen mit großen Strom-

dichten befanden sich außerdem die Elektroden in hesöndereu Touzelleu, su daß ein ua-

mittelbnrer Zutritt der Zenetsungsprodokte in den Versnchspflnomi sehr erschwert wurde.

(Vgl. auch p«g. 192.)

HeliotropiHche und geotropische Noheneinflnsse. Es ist selhstrerstlndlicb , d«0

cinr eiiisritiV'c scharfe RelouchtuTig der Wurzeln wilhrend der \'(Tsuchsdauer zu Störungen

in den Ergebnissen Anlali ;^eben wiir<ie. In bekannter Weise wurden daher die Versuche

im Dunkeln angestellt. Für meine Zwecke crwi&s sich das geräumige Duukelzimmer des

pflansenphysiologischen Instituts als ein sehr geeigneter Raum. Eäne umstftndliche Ver*

dunkelung der einzelnen Versuchsgefnße war daher im allgemMnen unnötig.

Wi'it weniger leicht ist eine Ausschaltung des Geotropismus. Brutu h .rst liatte mit

Hilfe eines komplizierten Apparates (die Versuchsgcfaße rotierten auf dem Klinostaten, die

iStrumzufUhrung geschah durch Schleifkontaktej es fertig gebracht, den Galvanotropismus

auch ohne gleichseitige Einwirkung der Schwere sur Geltung kommen au lassMi. — Ich

habe im allgemeinen darauf verzichtet, den Geotropismus aussuschalten, da die groBc Anzahl

meiner Versuche diese Versuchsanordnung viel zu kompliziert erscheinen ließ, und sich

außerdem Müngcl in anderer Iliiisiclit herausstellten. Eine Reihe von Parallelversuchen

zeigte mir jedoch, daß die positiven Krümmungen von der Schwerkraft unbeeintiußt sind,

wVhrend die negativen bei Ausschaltung der Schwerkraft um «n weniges schirfer herroi^

treten. Es wird spiter mit einigen Worten hierauf surttckaukomroen sein (siehe pag. 186X

III. Der Einfliifi verachiedener Stromdieliteii auf die g;alvanotropiselieii

Krfininiangen von Worzelti Yerseliiedener Pflanzen.

Die Versuclisergebnisse dieses Abschnitts b(!ziehen sich auf dauernde jjii wirUung des

betreffenden Stromes, auf Leitungswasser der Berliner Wtusserwerko als Kulturtiüssigkeit,

auf eine Temperatur von 21—23 aufgesunde Keimlinge mit einer Wursellänge von 40—4M> mm.
Als Versuch«gefil6e dienten meine gewöhnlichen Geßlfie von 2UX 9X 8^5 cm» als Elektroden

') Pfeffer: I. <• Bi|. IT pii};. li'W. „Die Gifte, riborhaii|>t ilie clieinisclieii Kinflüsnp, v<>rursju1ien, wie

da« auch für Tiere bekaunt ist, nicht nur eine Uciomung, soiulern aucb eiuc trauBiturische oder dauerude

B<(nehl(ranifr«n|r der GMsmttltinikAit oder cinscinen Fanktionen". — Es ist flbrigens nicht snsgeBekUMMB,
il;ii'< •]]• K< im I >in< iiLMii;r des elektriMelieii strunies ststtfindeaden elcktrolytischen Umsetiangeo ondlotisB.

verscUicbuugvu hier eine besoodere Kulle spielen.
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Kohleplatten von «iH i|ciu « fTektivcr Qrtffie. Der erforderliche WaMerwechael fimd ionerbalb

der früher erwähnten Grenzen «statt.

Die fUr die größeren IStromdichten nötigen häufigen Wasserwechsel (halbstündlich und

weniger) liefieo sich auf die Dauer tob 24 Standen natürlich nicht durchftthren. Es neigte

Bich jedoch, daß bei den größeren Stromdichten das auch gar nicht nötig war. Es tritt bei

diesen Vorbuchen bereits nach kurzer Zeit (1 Stunde und mehr, je nacli Stromdichte) ein

Absterben der Wurzeln i-in, .so daß es sich vor allem darum haiubdt, in dieser ersten Zeit

der Versuchsdauer einen möglichat iiäuligtui Wasserweclibel durchzuführen. Dementtipreciieud

worden die Zeiten Bwi«ohen den einseinen Wasserwechseln ment «ehr kl«n, gewOhnlidi.

Iiedeutend kleiner als nach der Berechnung nötig, und dann grOfier gewählt. w
Wie aus der tabellarischen Darstellung (pag. 2')4 — ersichtlich, ist bei jedem

Versuch nii'lit bloß das Hclilicßliclic Resultat konstatiert worden *
), sondern es wurde versiu lit,

durch regelmäßige Ablesungen in bcdtinauteu Zeitabständen ein möglichst genaues Bild von

dem Eineetsen und dem Verlauf der Krümmungen zu geben. In den aenkreohten Reihen der

Tabellen sind die drei ersten Reihen für daa Eintragen der Verradmiammer, der Zahl der

V. rsiu hspHanzen und der Stromdichte bestimmt, die folgenden für die Ablesungen, und zwar

. nach y -3, 1, 2, M, 4, 5, (>, 8, 12, 21 Stunden, Es war selbstverständlich unmöglich, bei jedem

Versuch zu allen oben angegebenen Zeitpunkten diu Ablesungen vorzunehmen.

Ein Yergleichoi rerM^edener Versuche, die bdi dendben Stromdidite angettellt aind,

wird oft dadundi erachwert, dafi die Ablesungen au verschiedenen Zeiten stattgefunden haben.

Die graphische Darstellung ermöglicht nun, auch solche Versuche in Vergleich zu setzen,

deren Ablesungen nicht in denselben Zcitab-stäiiden erfolgt sind. Zur graphischen Darstellung

der einzelnen Versuchsergebnisse wurden im rechtwinkligen Coordinatensystcm die Stunden

ds Abssissen abgetnigen, während die zugehörigen Ordinaten die bei den betreffenden Stunden

fcitgestellten durehsdinittlichen Ablenkungswinkel der Wuraeln von der Vertikalen waren;

und zwar wurden die Winkel der negativen Krt'unmung nach oben, die der positiven nach

unten abgetragen. Ks bedeutet also ein Punkt mit der Abszisse :! und der Onlinnte + 15 :

nach :! Stunden sind die Wurzeln durchschnittlich um 45^ nach dem positiven Pol zu

i;ekrainmt (Kurve 1—28).

In Tabelle I Versuch 5 (pag. 205) betrügt die Zahl der Versuchspflanaen 10; nach

24 Stunden sind:

4=— 30«

5«— 40»

l=r— 70»

durchschnittUoher Ablenkungswinkel - + 2U0 + 70 _ _ 3^ »

Kommen negatire und positive Krümmungen bei einem Versuch nebeneinander vor

(als S-fiirniige oder getrennt), so ist darauf zu achten, daß die Durclischnittsbercchnung

gelrennt vorgenommen wird ; eine etwaige gegenseitige Kompensation ist nicht zulilssig.

Sind z, B. bei einem Versuch von 12 Keimlingen (J — + cJU" und t>= — 45", so ist da»

Rendtat nicht etwa~ — 7,5 ' , sondern bei getrennter Dnrchschnittsberechnung ergibt sich ^

fiir die positive Krümmung der Durcbsubaittswinkel= + +15" und für die negative

') Brunchorst begnügt sich in seinen Tabellen damit zu konstatieren, was scliliclilich aus den

Waneln geworden ist, obwohl doch eine Angabe der Zeit, nach der er dieae oderjene Krümmung beobachtet

k«t, «ehr wesentlich wäre.

Bataniaoh« ZaHong. iw«. Uttt UUXl. S3

Digitized by Google



— 166 —

Krammung=—
i
ß=^— 22,5*. Der Orund für diese Berechnung liegt darin, dafl positiTe

ttild n^attve Krümmungen voUst&ndig ver8chied<aier Natur sind, daher auch gegenseitig nicht
in Rechnung gestellt werden kannen. In dem erwMhnten Bewpiel haben sich 6 Wumeln um
30" nach dem poHitiveii Pol zu gokrilmmt) 6 hahon, was die Krümmung nach dem positiven

l'ol zu betrifft, nicht reagiert. Und oIioiiko; (! IihIk-d sich nacii dem nef^ativt-n Vo\ zu um
45" gekrUmmt, G haben „im negativen Sinn" niclit reagiert. Daß diese andere Hälfte nun
gerade nach dem positiven Pol zu gekrUmmt iHt, hat auf die Durchtschnitttiberechnung der :

negativen KrOmmong nicht den geringsten Binfluft.

Aus dieser »charfen Trennung der positiven und negativen Krümniungen ergibt sich
auch die Durehschnittsbcrcehnung der S ftirniigen Krünimunfren. In Tabelle 1 Versuch 11

(pag. 207j i&t nach 24 Stunden das Uesultat das folgende (Zahl der Versucbspflanasea 10):

7^1 + 20«

_ -}()«

positive Krttmmung» + ^•'^^ + '^^^ ss -|- 22*

n^tive Krümmung=— j^^'^»— 50

*

Entsprechend dieser getrennten Berechnung entsprechen bei der graphischen Daratellung
der S-fbrmigen Krümmangen jeder Abszisse zwei Punkte, der eine für die negativen
KrUmmun^^'rn in der oberen, der andere tlUr die positiven in der unteren HiÜfte des
Koordi uaten«^ Sterns.

Die aus dmi Berechnungen sich ergebenden Punkte wurden, wenn mehrere Versuche
bei derselben Stromdichte vorlagen, wie das gewöhnlich der Fall war, in dassdbe Koordiastten-
netz eingetra^' n. IUI sinngrmitßi r Verbindung der einzelnen Punkte unter Innehaltusg
der bei grapliistlu.n Methoden erlaubten Korrekturen und Abweichungen erpabon sich dann
die im folgenden mitgeteilten Kurven als Veranschaulic-hung der bei einer bestimmten ätrom*
dichte resultierenden gahranotropiechen Krümmungen.

Aus praktischen Grllnden sind hier stets mehrere derartige Kurven in einem Koordinaten-
netz »nifg<>teilt ; außerdem wurde VOn einer Einzeiclinung der aus den einzelnen Versuchen
lieniilireiifbMi Punkte Abstaiul genommen. Die in den graphischen Darstollunpen i;leicbm/i ßig
(voll, strichpunktiert usw. gezeichneten I Kurventeile gehören ciiUjprechend zueinander. I )ie

an jeder Kurve befindliche Zahl bodoutei die Stromdichte, bei der die dieser Kurve zugrunde
liegenden Versuche angestellt worden sind.

Die tabellarir^chen Relege der graphischen Darstellnngea befinden sich am Schlufi

Abhandlung auf pa;;. 2"}- 2bt.

Ausführliche Versuche wurden angestellt mit den Keiinliiigi ji injgender Pflanzen, die '

sieh in verschiedenem Maße für galvanotropischc Untcr.sueliuugen giei,i,nu't erwiesen:

Phascolus multiflorus (Tabelle I, 22 Veniuche mit 187 Keiralingenj, im allgeiueinon

sehr birattchbar, namentlich rar Ünterauchung und Dononstration der
S-förmigen Krttmmungen.

Putttm 9atimm (24 Versuche mit 171 Keimlingen), ebenfalls sehr geeignet, jedoch
war es Öfter schwer, die nötige Ansahl tadellos gewachsener Keinriioge
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Vicm

erzielen, wodurch die Zahl

der ia den einzelnen Ver-

•iioheiixiirVerfilgangstelim-

den Keimling« eine sehr

schwankende war.

Faha (22 V^crsuolio mit

175 Kcimlinyon) , für die

Untersuchung der negativ

falvanotropieehen Krttm*

mungen nicht 00 geeignet,

wohl dagegen flir die der

positiven, insbesondore auch

fUr Versuche mit Längen-

Lupimis Mus (TAbeUe II, 22 Ver-

anche mit 220 KeimlingenX

ein in jeder Hinsicht aus-

gezeichnetes Material.

Brassica Napus (Tabelle III, 14 Ver-

suche mit zirka 700 Keim-

lingen), ebenfidk aelir gnt

geeignet, namentlicb für

den Nachweis der negativ

galvanotropischen Krüm-

mungen. Die Keimlinge

kamen nicht in dm oben

beediriebenen kleinen Kist-

clien sttr Verwoidnng,

gondorn waren vorher auf

bcaundere Kalimeu gesät,

die mit Gase überspannt

Ztß mtoj/s (18 Versache mit

138 Keimlingen), fllr die

Untersuchung der negativ

galvanotropischen Krüm-

mungen völlig ungeeignet.

Von diesen Versuchen sind

u dieser Stalle die Versache mit

Htusolm, Impium nnd Sratsiea

mitgeteilt worden. Von der aus-

fiihrlichen Wiedergabe der Ver-

suche mit Pimm und Vicia wurde

abgesehen, weil sieh nichts Neoes

m Yerglflieh an den Versuchen

it Thateohn nnd JjHpimi» ergeben

Kurve 1—

&

Kxxm 6—8.
28*
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Kunx' 15—18.

hätte, von der Wiedergabe der

Venudie mit Zm cUgegeUi weil di«

VenuchaergelmiiM hier sa unngel-

mltSig waren.

Aus der graphischon und

tabclluriäc-lien Darätellung (Kurve

1—28) eigtbt rieh sanlehst, dafi die

positiven Krümmungen sofort nach

Beginn des Ver»uches auftreten, die

negativen dairogen immer erst nach

drei- bis fünfstündiger Einwirkung

dee Strome«. Dementsprechend iit

das Kurveobild der pomtiTein ErDm-
raungen von dem der negativen ein

gllnzlich verschiedenes. Als weiteres

Ergebnis ist zu verzeichneD, dafi

einmal vorhandene nef^afiTe Krüm-

mungen nie an Intenriillt yeriiereo,

positive dagegen sehr oft, schwache

positive Krümmungen bei manchen

Pflanzen (z. B. i^'nnw, Lupmus)

nach einigen Stunden sogar wieder

oUstAndig Terschwinden.

Der Einfluß versdiicdcner

Stromdichten maclit sich in folgender

Weise bemerkbar:

Ein Strom von sehr ge-

ringerDichte wirkt nichtkrümmend.
Von einer bestimmten Dichte an

übt der Strom eine Wirkung auf

die Riciitung der \\'urztd aus, der-

art, dafi bei geringer Dichte rein

n^tiTO Krümmungen aufbretan,

während bei Strömen etwas größerer

Dichte genii.sclit negativ - positive

(S-fbrmige) resultieren. Bei weiter-

gehender Steigerung der Strom-

dichte Tersohwindet der negative

Teil der Krtimmung allmiUidi, so>

daß rein positive Krümmungen auf-

treten, die mit Zunaiinie der Strom-

dichte zuerst stärker werden, um

dann nach Überschreiten eiiies

Höhepunktes aUmäldich wieder ab-

zunelnnen . so daß ein Strom' von

.sehr hoher Dichte üIm rhaupt nicht

mehr krUmnicud wirkt.
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Dies Ergebnis lilßt »ich noch

besser auf eine andere graphische

Wdse TeraMcliaaUcheii (Karve
2()—31). Zu diesem Zweck werden

in (las Koonlinatensystom in geeig-

netem Maßstal »o ') als Abszissen rlie

Struiudichten abgetragen, als zu-

gehörige Ordinaten die bei dauemcler

Einwirkung der betr. Stroiudichten

entstehenden Krümmungswinkel der

Wuntoln, wie sie nach 15.stiiiidiger

Einwirkung de» Stromes voriumden

lind. Die Krttmmiingewinkel werden

am besten den früheren graphischen

Darstellungen entnommen. Aus der

mh auf (lieHe Weise ergebenden

Kurve (t'ür J^haseolus, Luphms und

Bna^tt im folgenden wieder-

gegeben) l.'lBt eich sehr anschaulich

der allmählich zu- und wieder ab-

nehmende Einfluß stärker werdender

•Stroindichten auf die KrUmmung
verfolgen, und die obere und untere

Grense sowie das Optimum der

Stromdichte für die negativen und

positiven Krümmungen der unter-

«uchten PHanzen genau feststellen.

Wie aus der Tnbdie auf

Seite 170 oben ersichtlich, sind die

optimalen Stromdichten filr negattre

und positive Krümmungen , die

Grenzen zwischen negativ und positiv

krUmmenden Stromdtchten usw. je

iMcbPflanaemurtverachieden. Diese

Grenze liegt s. B. bei Brausten sehr

hoch, bei Vinn Faha sehr tief. 1 >as

(jiebiet der negativ krümmenden

Stromdiehten ist, wie ans einem

Veigleich der Karren 29-31 er-

«iektlidif bei Braariea bei weitem

*) Für negativ krüminende Strom-
dkht<Mi z. I?. 0,1 M.\. 2r. mm, für

pmiitiv krüuuneude Struiudicliteii 0,1 MA.
2,5 mm. Entiiprechend diesem ver^

WkiodiMieii M;ißHtal) ist das Kiirvciibild

ein V4'rm:liic(lcneK^z.li. Kur\-o 29a uiiil 29b)i

16» —

Kurve 19-21.

Kurve 22-Ü4.
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für die neg«Hv0B Krümmuii^on für die positiven Krfiininunp?ii

KeimUnge ron
untere
Grenxe

obere
GtcttBe

untere
Orense

obere
Ghreaze

dw Stramdichte der Stromdidite

Itiaiuoluii mttUifloru» .... 0,014

0.006
0,00a

0,004

0.003
?

0,05 0.08

0,04 -0.12
0.05—0,10
0,06-0,14
ObiO-0.20

?

0,21

0.21

0,15

0,17

Of

0,0;^

0,07

o,o:5

0,07

0bl7
0,06

03 -0,4
0,3 -0,5
0, IC—0,19

0.2 0.3

0,7 —0,9

zirka <*>

zirku 4

zirka 3
zirka 4

xirka 7

am größten. Daa erklärt auch die Tatsache^ duä bei Keimlingen dieser Pflwkse snerst H^ativer

GW^mnotropismus beobaclitet wurde.

Wenn man ferner in denselben graphiüchcu Darstellungen sieht, in welchem ungleichen

€b06enTerliiItnii ineinander die potitiv and negatiT krflnmienden Strondiehleii tlelieii (s. B. bei

Kurve 29«. Kurve 8Bb.

Lupinu» aiXbm negativ kiümm^e Stromdiehten 0,004—0,17 , potitiT krUmmende dagegen

0,07 bis airka 4 Milliampere pro Qnadrataeiitimetttr), eo erecbeint ei venttndli«^ dafi ei bd

dem relativ kleinen Gebiet der negativen KrOmmnngen Riaebawi nieht gdang, denurllKe

Krümmungen au konatatieren. —
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Aufier den eben mrwähnten ausflihrlidMn VenatAen wniden noch Venoehe mit den

Kttmliogen folgender Pflnuen «n^orttellt:

Vicia sutim,

I^kaseolms vulgaris,

Shuipis alba,

Ef^hanus sativus,

Hordetm nägan,

DicM nicht in dem glmchen Um&ng «ngeatelltnn Venuehe haben hier keine Brwfthnung

gefunden, weil sie an demselben Eigebni« fUhrten leinsohwncberStroin wirkt negativ,
ein starker positiv krümmend, wahrend Ströme mittlerer Dichte
S-förmige Krümmungen hervorrufen. Sehr SL-hwache Ströme wirken
noch nicht, sehr starke dagegen nicht mehr krümmend.

Knnr« 31«. Knnre 81b.

Nnclidem der Einfluß verschiedener Stromdichtcn auf" die Richtung der Krümmung
üestgeetolll ist, Ittfit sich tias Ergebnis der im vurigeu Abschnitt pag. 15b— IT)'! mitgeteilten Ver-

Mche, in denen dfm ipeiiBeche LeitungsFermflgen des die Wuradn umgebenden Mediums
ein Torscliiedenes war, genauer deuten. Aus diesen Versuchen — es sind das Qbrigens nun
einige wenige aus einer größeren Znid — eigibt sich demnach folgendes:

Je schlechter das L c i t ungsve r mö gen des umgebenden Mediums
ist, um so stilrker ist unter sonst gloiihen Vorhältnisser
und bei gleicher Stromdichte der Einfluß dos elektrischen
Stromes auf die Wnrseln,

lad umgekehrt:

Je besser das LeitungHvermögcn des umgebenden Mediums ist,

um 8 0 geringer ist unter sonst gleichen V e r h Ii 1 1 n i s s e n

und bei gleicher Stromdichte der Einfluß des elektrischen
Stromes.

Während a. B. tn den Versuchen 5-10 des II. Abechnilto mit einem Steigen des

•pezifischen Leitungsvernnigciis ein Fallen des Einflüsse» des elektrischen Stromes Hand in

Hsad gdtt, neigt sich in den Versuchen 11 und 12 desselben Ahochnittes das Umgekehrte.

Digitized by Google



— 172 —
Um bei einom besser leitenden Medium diosellH'n galvanotropisclien KrUramungcn zu

orzicien , muß man aläo die SUirko der angewandten Ströme cutsprecbcnd dem besseren

«pesifischen Leitungsvorraögen vergrößern und umgek^rt
Auf diese fltr die Erklärang der galTanotropiseheD Krttmmangen äuOent wichsen

Tateachen k<»iime ich epllter aurUck.

IV. Der Eiiiflufs tlci* Kiiiwirkuii^szeit des Stromes auf die

< galvanotropischen Krümmungen.

Die Frage, welchen Einfluß die Einwirkungaaeit eines Stromes von bestimmter

Diebte auf das Ergebnis der galTanotropischen Krümmungen austtbt» ist bisher nicht unter-

sucht worden.

Die Versuche Uber den Einfluß verschiedener Einwirkungszeiten wurden mit Keim-

lingen von Jwjn'im» olbM angestellt Die Keimlinge wurden in bekannter Weise in Leitungs-

wasser dem Strom nusgesetst, nach einer bcatinmiten Zeit aus dem Stromkreis genommen

und in gewöhnllcheiu Leitungswasser weiter kultiviert und dort beobachtet.

Die Resultate waren im allgenuiiien zurriedenstellonde. Als ungunstig erwies es sich

jedoch, daß, wie auch aus den im vorigen Abschnitt mitgeteilten Versuchen hervorgeht,

schon bei geringen Stromdichten nach kunter Zeit positive Krümmungen auftreten, die swar

bis zu einem gewissen Grade nach einiger Zeit wieder verselnvindiii können, immeHlin

jedncb dadurch störend einwirken, daß die Wurzelspit/.e sich durch dii' Krümmung nach

dem positiven Pdl schräg zur Stromrichtung .st<'I!t und dabei in anderer Richtung als ur-

sprünglich vom Strom durchHossen wird. Weiiigsteus tuhre ich hierauf diu bei kurzer Ein-

wirkung mittdstarker StrOme oft sich ergebenden unregelmäßigen Ergebnisse surück.

Es erwies sich außerdem als wünschenswert, möglichst nur rein negative und rein

positive Krümmungen zu erzielen , weil bei der Feststellung der Ablenkungswinkel bei

Ö-förmigen Krtinimungen sehr leicht Fehler unterlaufen.

Es fragte sich nun, auf welciie Weise es sich erreichen liiUt, daß möglichst entweder

nur podtive oder nur rein negative Krümmungen resultieren, insbesondere, daß den bei ge-

ringeren Stromdichten auerst auftretenden und dann wieder verschwindenden positiven

Krümmungen vorgebeugt wird.

Ich ging dabei von einer Beobachtung aus, auf die ich im VI. Abaclmitt ausfiihrlii lier

zu sprechen komme. Es beruht nämlich die zuerst auftretende positive Krununung darauf,

daß infoige der Stromwirkung in einer Region , die bei Ltaphnm aXbw etwa 6—16 mm von

der Wurzclspitze entfernt ist, der Tnigor einseitig sinkt, dadurch sich die dem positiven Pol

zugewendete Seite verkUrzt, und der untere Teil der Wunel sich um diesen Dr^punkt nach

dem positiven Pol zu krümmt.

Diese Drohung um einen Punkt, der relativ weit von der Wurzclspitze cutfernt \a\

kann verhindert oder verzögert werden, wenn man die Wunel m etnem Substrat dem Strom

aussetzt, das infolge seiner festen Beschaffenheit der die Wnrsel beanspruchenden drehenden

Kraft genügenden Widerstand entgegensetzt An das Substrat mußte außerdem noch die

Forderung der Durchsichtigkeit gestellt werden.
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Durch Lilioufelds Arbeit') angeregt, -^tclltf ich einig«' Vtirversucho an, in denen ieli

die Keimliuge in it—O^ oiger Gelatine dem Slroni aussetzte. Der Krfolg war der gcwünsehte:

das Eintraten der positiven Krümmungen wurde ganz bedeutend hinausgeschoben
\
ä-förmige

Krflmmnngen resultierten nur noch aelteo» und die Qrense sirfaclien poeitiTen und negativen

KrOmmuDgen war eine viel aehiifere.

Die Versuchsanordnung war die folgende: Die gewöhnliehen VennehsgefUße wurden
mit einer Lösung ^{"'oigcr Gelatine in destilliertem Waaaer ausgegossen. Nach dem Er-

starren wurde aus dem Gelatineblock an den Kndon des Gctiißes ein 2 cm breites Stuck vor-

«ehtig «oi^ieilochen, ao dafi auf jeder Seite ein 2 cm breiter Spalt entstand, der zur Auf-

nahme der läektroden diente. Naeh dem Einbringen der als Elektroden dienenden Kohle*
platten wurde der Ubrigbleil)endc Teil des Spaltes mit Leitungswasser gefüllt, so daß der
Strom von den Elektroden durch eine »chmale Wassorsclücht SU dem Gelatinebioclt gelangte^

in den die Keimlinge, die am passendsten eine

Linge TOD 90—40 mm besitzen, TorBichtig gerade

liiMingestofien sind (Fig. 6). Dies Hineinstofien

läfit Bich, wie »chon Lilienfeld zeigte, ohne

SchildigURg der Pflänzchen bewerkstelligen.

Schwierigkeiten ergaben sich , namentlich

bei Anwendung stärkerer Ströme, durch die Zer-

setzung der Oeifttine. Es zeigte sich, dad die

Zenetsungen von den Elektroden ans allmMhIioh

Dich der Mitte des Versuchsgef^ßes vordringen.

Einige Anhaltspunkte über den Umfang der Zer»

wtzungen ergaben sich aus dem Verhalten von

locht redosierbaren Farbstoffen, n. B. Metl^len^

bbtti, die der Gelatine be^emengt waren, wobd
es sich zeigte, daß innerhalb gewisser (Jrenzen

'1er Stromdichte und Einwirkungszeit stets der

mittlere Teil unverändert die ursprüngliche Farbe

beibdillt, wihrend die Randpartien der Gelatine

cstweder entftrbt oder stirker gefiUrbt werden.

Es genügte Air meine Zwecke festzustellen, ob in dem mittleran sur Aufnahme der

Keimlinge bestimmten Oelatineteil bei einer bestimmten Zersetzung der Rand[iartien störende

thcmotropiache Nebencinflüsso sich bemerkbar machen. Zu diesem Zweck wurden in die

Mitte der vorher von einem Strom von bekannter Dichte und Einwirkungszeit zersetzten

Gelatine Keimlinge eingesteckt Es seigte sich, dafi diese innerhalb der ersten 15 Stunden

ebenso weiterwnehsen wie in gewöhnlidier GeUtine, wenn das Produkt Einwirkungszeit

X Stromdichte innerhalb bestimmter Grenzen blieb. Bei starken StrOmen und langer Ein-

wirkung erwiesen sich jedoch die gewöhnlichen GetKße als zu klein, indem die Zersetzungen

(ich bereits nach einigen Stunden in unzulässiger Weise der Mitte näherten. Es kam fUr

diesen Fall an Ghisgeäfl sur Verwendung, das bei draiaelben Querschnitt die doppelte Länge
bcMfi. Es ist klar, dafi entsprechend der doppdten Länge des Getatineblocks derselbe

^troin längere Zeit durchgehen kann, b<!vor sich die Zersetzungen der Mitte nähern. Außer-

dem konnte durch Verengerung des Queracbnitts in der Mitte des VersuchsgeflKfles erreicht

Fig. 6.

*) Lilienfold 1. f.

BgUoiache Z«i(uiig. lüuu. Ueft l.V\l.
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werden, daß aucli bei langsam vorüclueitciidur Zür«otzung der liandteile «ehr bedeutende

Stromdichten in der Mitte su Verfügung standen.

Als glttcklicher Umstand stellte es sich wiederum heraus, daß bei Verwendung sehr

starker Ströme bereits nach kurzer Zeit (eine Stunde und mehr) die Keimlioge golBtet

wurden, so daß oine weitere Einwirkung des Stromes überflüssig^ war.

Besondere Auftnorksanikeit mußte auf ilie KUhlung der Gehitinc wälirend de» iStrom-

duruhganges gerichtet werden. Für Stromdicliten von 0,4 Milliampere pro Quadrataentimeter

und mehr wurden in die Gelatine Kühlschlangen eingeechmolaen, die, um thormotropisehe .

Beeinflussungen durch Temperaturgefillle in der GelatinelOsung möglichst auszuschlieBcn, I

so angeordnet waren, daß sie sich

in symmetrischer Lage zu den Ver-

suchskeimlingeu befanden.

Die durch die Verwendung

der Ktthlschlangen eingetreteneVer
kleinenmp des leitenden (^>uer-

8chnitt.s der (iefäße wurde bei der
j

Berechnung der Stromdichte be-

racksichtigt.

Es zeigte sich ratsam, die

Versuche nicht zu lange (24 Stun-

den) auszudehnen. Wenn nämlich

ein Strom von bestimmter Dichte

nur kurse Zeit eingewirkt und der

Wurzel eine von der Vertikaleo

iibweiehende! Rielitung gegeben hat,
'

so findet man, daß (4l si hon nach

24 Stunden die Wurzel geotropisch

wachsend ihre Richtung wieder

verändert hat. Da eine Ausschaltung

der Selnverkraft mis ]>r.iktiHi-hen

Orfin^len ni< lit d uir ligi-tiiln t wcnlen

konnte, su blieb nichts übrig, als

die Versuchsdauer au verkllrsen;

da außerdem mit zunehmender Ver-

suclisdauer die (iefalir ehemotropi-

scher Bceinfliijssung durch DitTusion irgendwelelier Stofiu in der Cielatino wäclist, 80 wurde

die Versuchsdauer auf 15 Stunden beschrankt.

Die Ablesungen worden in derselben Weise vorgenommen wie die froheren. Die

Verrsuciisr-rgcbnisse wurden in Tabellen eingetragen und, falls nOtig, graphisch miteinander

verglichen in der Weise, wie es im vni igen Abschnitt pag. 1''7— 1'>1' durch;;efiihrt ist Auf eine

VViedergal)e der so erhaltenen l^urven habe ich hier verzichtet, weil sich nichts wesentlich

Neues daraus ergeben hatte.

Dagegen habe ich, um bei den einaelnen Strorodichten den Einflufi verschiedener Ein>

wirkungsseiten klar hervortreten zu lassen, eine andere graphische Darstellung durchgefilhrt,

indem die verschiedenen Einwirkungszeiten eines Stromes derselben Dichte als Abszissen

und die (hirchschnittliehen K rüninuiiigswinkel , die sich bei <ler betr. Einwirkurigszeit nach

16 Stunden — von Jieginn des Versuchs an — ergaben, als zugehörige Ordinaton abgetragen
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wunlcn. Die an j«3(lcr Kurve he-

tindliciie Zahl bedeutet diu Strom-

dichte, hei der sich der Einfluß

verschiedener Eiiiwirkangsseiten in

der durch die Kurve verütiscliau-

ilchton Weise Ijeinerklwir iiiarht.

•So bedeutet bei der Kurve tür diu

Strondichte 0,4 der Punkt mit der

Abesitae 2 und der Ordinatn — Ol

:

der betr. Strom hat zwei Stunden

eingewirkt; l'> Stunden nach Be-

ginn des Versuches waren die

Wundn durchsohnittlich um Öl<*

on der Vertikalen nach dem nega»

tiven Pol zu abgelenkt.

rjh'icliartig (voll, punktiert

U4W.) gezeichnete Kurventeile ge-

hören zu Versucheu einer Strom-

dichte.

Die tabellarischen Belege der

graphischen Darstellungen (Kurve
—i'i) sind auM Gründen praktischer

Natur nur teilweise hier mitgeteilt

(Tabelle IV—XI auf pag. 214-221).

DieVeranchsmrgebniMe laaaen

sich in folgendem zu^saninicnfassen

:

Wie sii-li zuniiclust aus der Uibcllari-

»chen ]>arstellung ergil)t, ist die

Eatstahung der negativen KrUm-

mongen dieselbe wie bei den früher

hesprochenen Vorsuchen. Die posi-

tiven dagegen enL-<telieii im Anfang

liedeutond langsamer, weil uuh den

oben erwihnten Grtnden die Qebi-

tine ihrer Entstehung Widerstand

t
entgegensetzt.

' Die Kinwirkungszeit ist für

Ströme geringerer Dichte insofern

von Bedeutung, als es einer Hindest-

seit bedarf» uro Oberhaupt Krflm-

mangen hervorsurufen; die besten

negativen Krümmungen setzen stets

eine längere Kinwirkungszeit vor-

us. Wie sich sehr deutlich aus

^

einem Vei^leioh der Kurven für

^
filroadichten von <),öi)2 Ims u,l

i Oigiht, wird das erforderliche
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Minimum der Einwirkungszeit uiit steigender Stromdichte ein klcinereti, so z. B. muß bei

dner Stromdidile voa 0,02 d«r Stnmt fiut eine Stunde einwirken, während bei einer Strcnn-

dichte von 0,1 nur eine ElnwirlcuDgueit von sehn Minuten erforderlich ist, um n^atiTe

Krümmungen zu erzielen. Des ferneren zeigt da« schnelle Ansteigen der Kurven größerer

Htromdichten im Verglcidi zu dfn vorhergehenden , daß auch die optimale Einwirkungszeit

fUr die negativen Krümmungen um so schneller erreicht wird, je höher die Stromdichte isU

Bn dner Stroindtchle Ton 0,2 treten bei lingerer Einwiikung (4 Stunden und mehr)

die ersten positiven KrOmmungen «if, teils in KombinnUon mit ncgativwi als 8>ibnnige^

teils auch rein. Da die Zahl der positiv sich krümmenden Keimlinge die kleinere ist, so
|

ist die durchschnittliche pusitive Krümmung keine allzu hohe.

Bei einer Steigerung der Stromdichte auf 0,4 ist zum erstenmal der bei allen höheren

Stromdioht«! sieh nun wiederholoide Fall nt beobachtoi, dafi ein Strom von geringer Bin-

Wirkungsdauer negative Krümmungen hervorrufl^ ein solcher von Utngerer dagegen positive.

Zu der auch hier wieder kleiner gewordenen notwendigen minimal«! Einwirkungsseit

für negative Krliniinungen ist also eine hik-hst zulUssigc Einwirkungszeit hinzugekommen,

so daß die optimale Einwirkungszeit fUr negative KrUmiuungen jetzt eine eng begrenzte iat.

.

Auch für die positiven KrOmmungen macht sich der Einflufi der Einwhrkungszeit in

dner ahnlichen Weise bemerkbar. Die bei einer Einwirkungsseit von 3'/4 Standen anent

auftretenden positiven Krümmungen erreichen ihre hOchsto Intensität bei einer Einwirkungs«

zeit von neun Stunden und mehr; bei den Versuchen mit Stronidichten von (1,7 und 1 zeigte

es sich jedoch, daB bei längerer Einwirkungszeit nur schwticherc pusitive KrUmmungen
resultieren, und zwar uiu so schwächere, je länger die Einwirkungszeit und je stärker der

Strom war. Die bei den kttraeren Einwirkungsaeiten resultierenden positiven Krümmungen
sind dagegen um ho stärker, je starker der Strom ist. Die notwendigen minimalen, optimalen

xmd maximalen Einwii kungszeiten sind mit Mtelgender .Stromdichte sowohl für negative wie

für positive KrUmmungen weiterhin kleiner geworden, wie aus den immer mehr dem Amangs-

punkt des Koordinatensystems sich nähernden Kurven ersichtlich ist.

Bei Versuchen mit Stromdichten vmi 2 und 4,5 ist das Gebiet der negativ krümmenden

Einwirkungsaeiten ein gans minimales geworden. In der graphischen Darstellung macht es

sich wegen seiner geringen Ausdehnung nur noch als t ino scnkreclif aufsteigende Linie be-

merkbar, die fast mit der oberen Achse des Koordinatensystems zusammenfällt. Die not-

wendige minimale ICinwirkungszeit für positive KrUmmungen ist dementsprechend eine sehr

kleine geworden, und audi das Optimum der ISnwirkungsaeit für positive Krümmungen wird

sehr bald erreicht. Eine mehrstündige Einwirkung der stinken Strüme ruft entweder nur

noch geringe oder fast gar keine Krümmungen mehr hervor.

Der Einfluß der verschiedenen Einwirkungszeiten bei verschiedenen StromdiLiib n auf

dais Ergebnis der Krümmung läßt sich auch in der folgenden Tabelle klar verfolgen, deren

Ergebnisse den vorigen graphischen Darstellungen entnommen sind.

(Siehe Tabelle S. 177.)

Die Ergebnisse der einzelnen Versuche stimmen im allgmioinen in befriedigeiuler

Weise ttberein. Größere Schwankungen machen sich vor allem bei den negative Krümmungen
hervorrufenden Einwirkungsaeiten sehr hoher Stromdichten (2 und 4,5 MA. pro Quadrat'

aentimeter) bemerkbar. So z. B. hat sich in Versuch 11 Tabelle XI die Hälfte der Keim-

linge naeli (li>in }»osifiven un<l die Hillfte ikuIi dciii ii"irativen Vn\ gekrümmt; dafllr, dsA

dies Ergebnis auf den EinHiiß der Stroinnirkiini; zunii k/utulnen ist, spricht vor nllem,

daß die Keimlinge sich nicht nach allen Kichtungeu, suudcrn nur in der Richtung des
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far die negativen Kiflnunongen flir die poeitiven KrOnunuD^
ilichto

MA.
1111tnre

(Äronze
Optimum oborc

Grenze
nntcri'

Greiiae
Optimum obere

Grenne

der ISinwiriningiseit der Einirirkangneit

0,002 3*/4 Htd. !) niu. U. meiir QC r/:

0,005 SO Min. 11 St(i. u. nn'lir Oc rx

0,01 AG Min. 10 .Stil. n. nii'lir OD TC OD
0,<l2 45 .Min. 11 Std. II. Miflir rxi 00 00
d.O.". 2<) Min. 10 Sta. n. uiiOir oc .X a 00
0,1 8 Min. > Stil. u. mehr OD rX' r 00
0,15 8 Min 4 Std. u. mehr 00 :f 00
0,'2 4 Min. 4 Std. II. mehr 00 4 Std. 12 Std. II. iiiflir 00
0.4 :^ Min. 2— Ii St«l. Std. 10 Stti. II. iiK-lir 00
0.7 1 Min. •/4—2 Std- l'/4 Std. 5-7 Std. 00
1 aO .Sek. 20-45 Min. 1 8ta. 20 Min. .V) Hin. 2>/B-3>/b Std. 00
3 a 8ek. 20-40 Sek. 1V4 Min. 4 Sek. l-PA Std. 00

1-2 Sek. ft~20 8ek. 40 Sek. :i Sek. 8-15 Min. 00«)

Stroracä gekrüDiint Imbcn ; die Htändig angestellten KontroUrennch« ergaben nftmlich, dafi

die Keimlinge ohne Strom größteiiti'ÜH g. iadc w^iierwuclison.

Ein Orund für di(^ ohi-n i-iwillintcn VorsiIüiMloiilioitoii der Krümmungen bei den

Ivurzcu Einwirkungüzeiteii liolicr Strunidichtcn durfte durin zu suchen sein, daß die indivi-

doeUen Venchiedenheiteii der eimetnen Wuneln sich bei einer sehr kunm Einwirkung

aUurker Ströme in höherem H«fle bemerkber machen als bei einer entsprechend lingeren

von mittleren und schwachen Strömen, ebenso wie z. B, ein sehr kurzer Aufentlmlt in einer

stark «fiiüdigcnden FlUs.sigkeit auf die einzelnen Keimlinge in der verschieden.iten Weise

wirkt, während ein längerer in einem nicht so stark schudigcnden Medium Überall diisüelbc

Ergebnis, eine Verlangsamung und schließliehe Sistierung des Wachstums, mr Folge hat
Die Itttoiisitttt der enielten negativen Krümmungen ist bei allen Stromdtohtmi bei ge-

dgneter Wahl der Einwirkungsseit nugefiüir dieselbe (maximaler Betrag der durchschnitt»

lieben Ablenkung (ifi— To").

Dagegen sind <lie resultiertiulen positiven Krümmungen insoweit von der Sliomdichtc

abhängig, als ein Strom von sehr hoher Dichte und entsprechend kurzer Einwirkungsdauer

bedeutend intensivere positive Krtimmungen hervorrult als ein solcher von geringerer Dichte

Uld längerer Einwirkungszeit.

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß. wenn man von den ohne jeden Einfluß

bleibenden Stromstilrken absiebt, sieh zwei I n te n s i til t s s t u f e ii der Strome! ie Ii te

unterscheiden lassen, die jedoch durch einen ganz allmählichen Über-
gang miteinander verbunden sind; erstens Stromdichten, die von einer
bestimmten E in wirkungaaeit an nussch I ießlich negative Krttmmungen her-
vorrufen, und zweitens .solche, die bei einer geringen F^inwirkungszeit
negative, bei einer längeren dagegen positive Kri'nnniungen verursachen.
£iae Unterscheidung zwischen positiv und negativ krümmenden Strom-
diehten ist also nicht intreffend, da man mit jedem positiv krttromenden
^)trom bei geeigneter Einwirkungsaeit auch negative Krümmungen er-

sielen kann.

1) Bei 6 MA. pro Qnsdrstaenthneter obere Chense der Einwirinmgsseit Ar positive KrOmmungen

«IM.
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V. Der £infla6 von WeehM»l»tröiueii auf das Wachstum der WurzeliL

Die Versuche mit WechstfUtrömen sind weniger deswegen angestellt worden, um etwa

aiiftretcnde KriiiuniunKtni zu boubachteii , als um den Einflufl eines derartigen Stromes auf

das Wachstum der Wurzolu tcstzuätellcn.

Die Krzcuf^un^ zur Verwendung kommenden Wechselstromes f^escliah vermittels

eines nach uieineu Ansahen gebauten rotierenden Stromwenders, der von einem kleinen

Elektromotor angetrieben wurde. Mit Hilfe verschiedener Vorgelege und geeigneter Regulierang

des Motors gelang es, die Zahl der Wechsel zwischen 2 und 840 in der Minute zu variieren.

Die Strommessung geschah in der Weise, daß der zur Verwendung kommende Strom,

bevor er in <len Stromwender ;,'elangte, dureh ein Wasservoltanieter geleitet wurd<'. Au»

der entwickelten Wasserstotfmenge wurde unter iierueksitiitigung des bei jedem Wechsel

der Stromrichtung stattfindenden Zeitverlustes die Stromstlrke und damit die Stromdiokte

bestimmt.

Die bei den einzelnen Versuchen verwendeten Keimlinge von lAtpinm alhua waren

mögliehst sorgfilltig ausgewühlt und von gleicher Länge. Nachdem in geeigneter Knttcrnun^'

von der Wurzelspitze (20— 30 mm) entweder mittels Tusche oder einer durch die Kinde der

Wurzel gesteckten feinen Olasnadel eine Marke angebracht war, wurden die Wundn io

Leitungswasser dem betreffenden Strom auf eine bestimmte Zeit ausgesetst und dann in

gewöhnlichem Leitungswasser weiterkultiviert Mach 24 Stunden wurden die Zuwachsgröfieo

festgestellt.

Die Tcn)]ieratur schwankte bei den einzelnen Versuchen zwischen 21 und 23".

Von den angestellten Versuchen ist in Tabelle XII eine Versachsreihe mitgeteilt (pag. 221).

Die durchschnittlichen, bei Einwirkung von StrOmen mit verschiedener Wechselsahl sich er^

gebenden Werte der Zuw|u»hsgrOflen sind die folgenden:

Versuch

Struiii-

didtte
MA.

pro qcoi

Zrthl der
W.-.lis.-l

Minute

Ein-
M'irknngs-

zeit des
Htromcs

1 >IU'lll«<llllittli<-|l<T

Zuwiii'li^ iiiii'li

24 Stuiuleii

Ki>ntrollexeiu|)lare:

> 1 iireluchnittltclier

/aiwaehs tiiieh

24 Standen

Wai-listum»-
vcrzögeruiig

Tnbolle XII
Nr. 1

Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4

1

1

1

1

2,4
4S
120
820

1 Stunde
1 ätnode
1 StBode
1 8tnnd«

14,9

18,9

21,9

20^
21,9
21.4

22,3

57.S«/«
32^ »/o

11,7 »/o

Aus diesen Versuchen ergibt sich sehr deutlicli, daß ein Strom um so un sch üd 1 i c he r

ist, je öfter er in der Zeiteinheit seine Richtung wechselt Es ist das ein

sehr audfMliges Ergebnu, wenn man bedenkt, daß . B. der menschliche Organismus einen

Wechselstrom starker empfindet als einen Gleichstrom. Im Cicgensatz hierzu kann
also bei der Wurzel ein Strom, der als Gleichstrom tödlich wirkt, al.s

Wechselstrom bei genügend hoher Zahl der Wechsel unschädlicii sein.

Es ist nicht ausgeschlossen, daß mit einer bestimmten Steigerung der Wechselaahl sich wieder

ein schädlicher Einfloß bemerkbar macht Die Versuche sind in dieser Hinsicht noch nicht

abgeschlossen, da der rotierende Stromwender die Anwendung höherer Geschwindigkeiten

nicht gestattete.

Aus demselben Grunde sind auch Versuche mit intermittierendem Gleichstrom noch

nicht zum Abschluß gebracht worden.

^ kj .^ L.d by Google



— 179 —

VI. Die Natur der poäitiven und negativen Krümmungen.

Bie pMltiran Krflmminigeii. In der Betrachtung der Natur der Krümmungen ict

charf zwischen positiven und negativ(>n Krüinmiingcit zu untorsehcidcn.

Die positiven Krümmungen snlli-n nadi Klfvinj,' und l{iscli;i\vi den durch Scliwero

hervorgerufenen analoge WachatumHkrUinniungeii ht iii. Nach IJruiu honst dagegen liegt bei

ihnen eine SchädigungskrUiumung vor, derart, daß auf der dem positiven Pol zugewandten

äeite das Wachstum sistiert wird, und die Wursel sich so diesem Pol aukrQmmt.

Bevor ich zu den beiden eben gcUufierten Ansichten Stellung nehme, schicke ich

einiges über <lie Entstellung fler ])osifiv<'ii Krdmmungen voraus.

Zur Klarlegung <les Vorgangs halje ieh /.uuilchst in natürlieher (iriißc den Verlauf

einer derartigen Krümmung bei Lupinus albus in Figur 7 durgeätellt. Diu Keimlinge, welche

die abgebildeten Kritmmungen ergaben, waren einem Strome von 1 HA. pro Quadrataentimeter

in Leitungswasser auf 2Sk Minuten ansgesetst und dann in frischem Leitungswasser weiter-

kultiviert.

Krümmung nach 0 i 2 9 13 Srunden.

ü

+

\ k k V
Fig. 7.

Aua den Abbildungen geht hervor, dafidie volle positive Krümmung in swei
Teile aerfkllt, die in rttumlich verschiedenen Teilen der Wurzel statt-

finden, und zwar in einem oberen dem llvprdvotvl zugewendeten (mit () bezeichnet) und

in einetu unteren (mit U bozcichiict). Beide KrUuuiiungszonen sind oft nicht atreng von-

einander geschieden, sondern gehen allmählich Ineinander ttber. Von der Wunelspitse

«u gerochnet umfiaflt die O-Zone bei iMpintu albus das Gebiet von 5—Itf mm (im Maximum
0—20 inm), di Z iH da. vun 2 (i mm (im Maximum 1—7 mm). Mit fortschreitendem

WadlBtuni wird das (»ebiet di r F-Znne ein ent-sprwdiend größeres.

W nn /unAuhst die Form der Krümmung unbetritl't, «o i^t zu bemerkcu, daß der

Krümmungsradius in der 0-Zono ateta ein vielfachea von dem der U-Zone ist Scharfe

Krümmungen mk tinem inneren KrUmroungsradiua von 2 mm und weniger kommen in der

O-Zone überhaupt nicht vor.

Des ferneren ist die Zeit, in der di<- Kriimmung in den vers( |ii<!denen Zonen beginnt

und ihren Höhepunkt erreicht, eine verächtedene. In der O-Zone beginnt die Krümmung
sofort nach Schlieien des Stromkreises und erreicht ihr Maximum mit einer At^lcnkung von

gewöhnlich höchstens 50—(jO** im Durchschnitt nach spfttestons 2—3 Stunden. Dagegen

aaacht »ich eine Krttmmung in der U Zono frühestens nach 1 Stunde deutlieh bemerkbar,

erreicht dag^en ihren Höhepunkt in sehr viel späterer Zeit (bis zu 3U Stunden). Ebenso

i_.iyu,^uu Ly Google



— 180 —
ist du» Maximum der Krümmung in der U-Zono ein anderes; cü kann unter gUnätigcu

Bedingungen bw 860*| d. h. eine volle Spiralwindnng, und mehr betngwi.

Inwiewttt die Teraohiedeaen Teile der Wanet an der geaemten poMtivon Rrilmmung

beteiligt »ind , llißt sich auch dadurch feststellen , dafi man Wurzeln in verschieden starker

Weise dekapitiert. Im fol^'enden sind Wurzeln von Lupinus albus, die 1, 2, 4, ö, <>, 7, X,

10, 12, 20 mm vou der Wurselspitze aus dekapitiert waren, in Leitungswasäer uiuem IStrum

deraelbeii Dielite und derselben Ehnrirknnguelt (1,8 Milliampere pro Quadratientimeter enf

25 Minnten) amgeietst.

De-
knpitntion

Zahl der
I'tlaiizt'ii

DaxchflchDittliebe fiichtuiig der Wurseln nach

15 Standenmm "« Stmulo 1 Stunde 1'/« Stunde 2 Stunden 8 Stunden

0 5 + 10» + 15» + 25» + 35» + 50» + 245*

1 5 + 10« + 20» + 30» + 40» + 50» + 228»

2 5 + 12« + 20» + 26» + 35» + 45» + 264»

3 5 + 10» + 15» + 25» + 36» + 48» + 118»

4 4 + 12» + 20» + ;J0» + 40» + 45» + SO»

5 5 4- 10» + 15» + liS" -) 50"' + 72»

6 4 + 10» + 20» + 38» 4- 4'.» + 45»

7 5 + 15» + 20" + 28« + :-t2" + 40" + 38»

8 5 + 10» + 15« + 25» + 30» + 30» + 30»

10 5 + 10» + 10" + »• + 24»

12 5 + 6« + 10» + 10»

90 5 0» ~0« + 0»
•

Aus dem Verpleioli der erzielten Krümmungen ergibt sich zunächst, daß die Wurzel-

spitze für die positive Krümmung ohne Bedeutung ist. Außerdem lassen sich, entsprechend

den verschiedenen Dekapitierungen, drei Fälle unteracheiden, wenn man die Übergangsstadien

aufler Betracht läßt:

1. Litakte oder derart dekapitierto Wnneln« dafl die wadistumsfilhige RogioB

unbeechädigt bleibt, ergeben die vollen positiven Krttmmungen.

Dekapitation : 0—2 mm,
Krümmung nach 15 Stunden: + 245*'.

Titige Zone: O + U.

2. Dekapitierto Wuradn, bei denen dio waehatumifithigo Region besMtigt is^

ergeben positive Krümmungen, die naob spfttestens 2 Stunden ihr Maximnm
erreichen. Kino nachträgliche Steigerung der KrUmmung findet nicht statt

DcküpitiUinn : 4—7 mm.
Krümmung nach 15 iStundon: + 51".

Tfttige Zone: O.

3. Ist auch der oberhalb der wachstumsfitiiigen Zone gelegene Wundteil 0
beseitigt, »<> r< .sultiorcn Uberhaupt keine Krümmungen mehr.

Dekapitation: lÖ mm und mehr.

Der KinHuß der vorHchiedenen Wurzelteile zeigt sicli hier ebcnralla «ehr deutlicli, und

es ergibt sich ebenso wie aus den Abbildungen, daß das anfängliche sofortige Auf-

treten der positiven Krümmungen auf Rechnung der 0-Zone, das naeh-

trftgliche Stärker werden dagegen auf Rechnung der U-Zone zu setzen ist.

Das ergibt sich auch aus dem folgenden. Wählt man die Stromdichte so, d.iß bei einer

Einwirknng dea Stromes von IV'2 2 Stunden das Waehntum der Wurzel zum Stiüstand

gebracht ist, was bei Keimlingen von Lupinus albus und Leitungswasser als Medium etwa
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bei einer Stroindichtf vnn fijO RIA. i»ro QuafliHtzciitimetfr ilor Fall sein durfte, »o sieht man
bei dauernder Einwirk unfi; des hctrctVi-rulen .Stromes, daß die .staUgcriiiidciic positive Kriiinmung

nur die Ü-Zone umfaßt, weil die später eintrctendo Krümmung der untei-en Zuue durch

den Tod der Fflaiuse*) onmtfglich gemacht wird; dementepreohend itt auoh die hier

resnltieraide Krtinniung nur eine geringe.

Bei ganz jungen Wurzeln nndrerseit«, d. h. bei Wurzeln von einer Lflnge von weniger

als lO mm, spielt sieh dage^^cn nur der zweite, auf Krlimniuiip der U-Zone beruhemle Teil

ab, weil der Wurzclteil, in dem sieh der erste Teil der Krümmung vollziehen würde, hier

noch nicht amgebildet ist Deswegen machen sich poeitiv« Krttinmungen bei derart jungen

Wturseln immer erst nach 1—2 Stunden bemerkbar, können aber bei geeigneter Wahl der

Stroindiehtc und der Einwirkungszeit sehr hohe Betoige erreichen

Daß die volle positive Krümmung sieh nm zwei auf verst liicdetie Wcisf cntHtehendea

£ina&elkrUnunungen zuaammensetzt, ergeben noch deutlicher die fulgonden Krwäguagcn Uber

dm Natur der beidoi Einaelkrümmungen.

Zonichst ist m berOckaichtigen, da0 die O- und U-Zone mor|Aologiseh veraehaeden-

arti^e Wurzelteile sind; in der O-Zonc ist das liängenwachstum gewOhnUch abgeschlossen,

wahrend in die U-Hegion da« Oehiet <le.s intensivst«-!! Lfln gen Wachstums fhllt. Es ist also

die Annahme wahrscheinlich, daß die Krümmung sich in den beiden Teilen in verschiedener

W^ciBe volhsieht.

Daftlr sprechea auch genaue Lingenmessungen. Teilt man die Wunel in bekannter

Weise durch Tnadiemarken in gleiehc Abschnitte von 1 oder 2 mm ein, so ergibt sich, dafi

in der O-Rcgion wflhrond der Eiitstcluui^' <ler Krümmung die ne^'.ntive Wiir/.elseite konstant

bleibt, während die positive sich veikUrzf; in der U-Zone dagegen bleilit die ptwitive Seite

kooata.nt oder weist ein im Vcrhttltnis zur anderen Seite sehr geringes Wachstum auf, während

die n^pative sich rerlftngert.

Auch das Verlialten der einzelnen Teile der vollen positiven KrOmmung ist ein ver-

schiedenes, wenn man die Wui'/.el durch Hineinbringen in geeignete Lösungen plasinoIyHii-rl,

Zur Plasmolyse kamen nach Reinhardt^) Lösungen von Salpeter (NaNOy) und Kolirziukei-,

namentlich die letztere, als geeignet in betracht. Es ergab sieh, daß die Kiümmungeu

der O-Zone oft schon fast unmittelbar nach dem Hineinbringen in die phismolysierende

Flllfl«igkeit TOTScbwaiideii, auch wenn diese Krümmungen voriier sehr bedeutende Betrüge

«rreicbt hatten (40—50 Dagegen wurde ein Zurückgehen der U-Krümmungen nie beobachtet.

Die Ergebnisse der Liingenmcssung und di»; plasmolytischen Versuche rechtfertigen

zunitchst die Trennung der vollen positiven Krümmungen in zwei Eiuzelkrümmungeu und

geben gleichzeitig Anhaltspunkte ftr die Natur derselben: Die Krümmungen der

O'Zone beruhen auf einer einseitigen Turgorscbwankung, diederü>Zone
dag^egen auf ungleichseitigem Wachstum.

Daß die in der O-Zonc sieh vollziehende Krümmung nicht auf Wachstum zuriiek-

«ufilhrcii ist, dafür sprechen außerdem einige Versuche, in denen die Wurzeln bei einer so

niedrigen Temperatur einem starken Strom ausgesotst wurden, daß ein Wachstum aus*

geacliloaeen war; ee resultierten nur schwache positiTC Krümmungen, und swar nur in der

') Die Frage, wann der Tod di-r Wurzel eintritt, ist ohuc weiteres nicht zu beantworten, weil dem

Tod ein Starrcztistand voranzuc;«-h<-ii to hi'iut, ähnlich wie ihn Kömickc bei Bostrakluitg der Pilanaen dvnrh

Badinm beobachtet ond als „K'ioliniMstarre" bezeichnet hat. Vgl KSrnicke, Berichte der Deutschen boten.

Qaatflschiift, Inli- und OktoIxTlieft im
^ iieinhardt: I'lHsinnlytiselie Studien zur Kenntnis deit Waehstums der Zollmeinbra». Festaehrift

ftr fidiweodener UM pag. 480.

»^toiiis TitiTiBi tm. Htdix/xi. 25
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0-Zonc, wiihroad die auf VVacli«tuin zurlickzufUbrendeu RrUmmungen der U-Zone hier

ausblieben.

Eb«aao wi^ die meuten auf TuigoFBohwankungeD surQpkBuftthraidon Bewingen
haben auch die KrttmiBungen der 0-Zone die Bigenschaft, aehr achnell grofie Intenritlt

anzunehmen. Ea ai keine Scltenlu-it. daß sich bereits Vi Stande nach Schliefien de« Strom-

kreises KrUniinnn{?on von :{() U)" kon.staticrcn lasHcn.

Wenn man t'orner Wurzeln in .'J—5 prozentigcr Geiutine dum elektrischen iStrom aus-

setzt, so wird, wie oben (]>ag. 173) gezeigt, durch das relativ feste umgebende Medium der

Eintritt des seitlich erstm, auf Tuigorschwankung beruhenden Teiles der positiven

Krttmmung größtenteils verhindert besw. verzögert. Zieht man eine Wurzel, die man in

diesem Mcdiutii eiiu-m st.irkcTi Stroni auspesrf'/t liat, n.'uli enii^en Stimden heraus, so siebt

man, daß die W'urzel.sjiitzL' in der Kiciitung nach dem tiiiliercn positiven Pol sieh j)Iötzlieh

herumkrUmmt, ho daß die in der Wurzel sichtlich vorltiuidenen iSpannkräftc ausgeglichen

werden. Eine derartige plötzliche Krttmmang ist natürlich durch Wachstum nicht erklärlidi.

Auch eine lici deti Vcrriuehcn mit geringen und mittleren Stromdichten und bM Stirkcrcn

von entsprechend grrinj^erer Eitiwirkungszeit auffallende Erseheinung muß an dieser Stelle

erwilhnt worden: die im Anfang hier oft auftretenden j)ositiven Krümmungen werden nach

einiger Zeit schnäclier oder verbchwindun wieder vollständig: »ie haben ihren Grund in einer

vorUbergehenden Turgorschwankung der 0-Zone. Dagegen ist ein nachträgliches Schwlleher-

werden von Krümmungen der U-Zone nie beobachtet worden, weil diese eben auf Waohstum
beruhen.

In wie hohem Maße Ttirgorschwankungcn auf die Länge und die Form der Wurzel

von Eintluß sind, hat bereits Sacli»'j konstatiert, indem er VerkUrzungmi hm zu 12^0

durch Wasserverlusf^und Sinken des Tuigors feststellte. Auf diese Verkflrzungen, die, wie

Sachs ausdrOcklich feststellt, nicht nur die wachstumsAlhige Zone, sondern auch den oberhalb

derselben belindliehon Wurzelteil in hohem Maße betreffen, und auf die inseitige Wiedeiv

hcrstcllung d<'r urspriinglielien Litngo infolge Tiirgorsteigerung der das Wasser berührenden

Zellen führt Sachs »ehr richtig die Erscheinung zurück, daß etwas welke Wurzeln, auf

Wasser gelegt, nach oben konkav werden. In analoger Weise') krümmt sich die Wursd
eines Keimlings, die flach auf eine 10*>/oige Salslfisnng gelegt ist, nach abwilrts; die

obere Seite, m « 1« he keine Änderung des Turgors erfahren hat, wird konvex. Diese Krümmung
kann in beiden l'.illen. wie ich niieh Überzeugte, sieh so schnell vollziehen, daß man sie mit

den Augen verfolgen kann. Außerdem zeigten mir die mit Keindiiigen von Lupinus albus

angestellten Versuche, daß die KrUmmung zum größten Teil nicht in der wachstumsfähigen

R^ion"), sondern in der Zone erfolgt, welche ich im obigen als 0-Zone besdcbnet halN^

HO dafi die Tatsache, daß die durch den elektrischen Strom her\ oigerufenen (»ositivan

Krilmniung(*n zuerst in dieser Zone auftreten, hii'rdtirch viT^^tiindlieh wird.

Daß tatsächlich beim I )'iri ligang des elektrisclicii .Stromes eine einseitige Tur^: r

Verminderung infolge Wasäerausiriils aus den Zellen der positiven Wurzelseite erfolgt, bestaii^'t

die mikroskopisehe Untersuchung. Bei Querschnitten durch Wuraeln, die dnige Zeit der

Einwirkung des Stromes ausgesetst waren, seigt sich stets, dafi die Intenellolaren auf der

') 8»cliS| Arbeiten des botnn. IiiAtitutu in Würzimrg, 1874, 1. Ud. piig. 395.

•) Wicsmnr, Berietit« der Wimier Akademie 1884, 89. Bd., L Abt. pHg. 270.

"l Vi TL'I. liliri-r i- M.ili-(1\: UiitersticluiiipMi filier «li'D Hydrotropisinns. Boriclito der Wieiu r Ak nicmie

läb^ liaixl SS, 1. Abt, |>ag. 91i>. Weiiu Mulioch nagt, daß nirli hierbei die Krütumnag „in der gewöhuiicbfn

Krfiminuiigi»2oiin" vollaiebt, womit doch \robl die Zone des stiriutcn Waebstums gemeint ist, so ist dieie

Augabe nach meinen Versachen eine anzutreffinide.
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positiven Wurzclaeite mit Wasser gefüllt sind, wass auf einen \\ uäscriiustritt der benachbarten

Zdlflo idili^eti Iftfit Der Einwand , d«fi infolge der Stromwirkang Wauer von aufien in

die Intenellolaren eingepreBt wird, ebenso wie «e durch die Poren einer Tonplatte hindurch-

gepreßt wird, ist deswegen hinHlUig, weil das durchwandornde Wu.ssor schließlich auch dio

Interzellularen der anderen Seito fidli n müßte; das ist aber nicht beoltat litt-t worden. AuBcr-

dom müßten in diesem Fall die Intcrzcllulari ii Htets bereits wilhrend de» 8tromdurchgange.H

mit Wasser gefUlU sein; in Wirklichkeit i>>t aber, wenn man z. B. einen Strom von 1 MA.
pro Qaadrateentiroeter auf 5 Minnten einwirken lifit, nach Ablauf dieser Zeit an Waner-
austritt iio( h nicht zu konstatieren, wohl dagcigen nach einer weiteren halben Stande^ während

der die Wurzeln ktMuem Strom nusj^esetzt waren.

Die in der O-Zone stattfindende, autTur^orschwankungeii zurückzuführende Krüniiiiung

ließe sich als eine Keizbewegung erklären, derart, daß infolge einer licizwirkung de» .Struuies

Schwankungen des Turgors eintreten, die su Krümmungen fllhren. Diese Krftmmungen
ki'mucn dann entweder wieder verschwinden, oder sie können, wie die Versuche aeigen, su

iliiuerndcn werden. In diesem Falle würde, wie man glaubei\ kiinnte, ein Anali)gon vorliegen

zu der Angabe Kohls'), nach der die geotropische Krihnmiing, in! besonderen die Krümmung
eines negativ geotropischen Stengels, keine Wachslumserscheinung, sondern zunilchst nur eine

Oewebeapannnngserscheinung ist, die erst nach einer gewissen Zeit durch Hembranenwachstum

ineparabel gemacht wird.

Ohne auf die Frage nach der Möglichkeit und Itichtigkeit einer derartigen Erklärung

peotropiscber Kriinimungen einzuteilen, liilU -irli hier der Nachweis führen, d.-iß von einer

Reizbewegung bei den positiven Kninimungcn der OZone überhaupt nicht die Kede sein

kson, dafi vielmehr das einseitige Sinken des Turgors aaf einer einseitigen

Schldignng der Wnrsel beruht
Zunächst konnte ich in Bestlltigung der Brunchorstschon Untersuchungen in der Tat

ff^ststellen, daß Wurzeln mit starken positiven Krümmungen fast ausnuhmslos absterben, und

2war zunlichst auf der dem positiven IVl zugewamlun Seite. Das gilt liau|»tsilchlich für

Versuche, in denen starke Ströme längere Zeit einwirkten, während derartige Strome von

entsprechend kttraerer Einwirkungsdauer nicht tOtlich au wirken brauchen.

Feinen weiteren Qrund fand ich darin, daß die positiven Krümmungen um so schneller

an Intensität zunehmen, je größer die Stromdichte ist, und Je sclmellrr s( !ilii !?lich das

Wachstum sistiert wird und das Absterben erfolgt. Wie ans d<'n grapliisc lien Darstellungen

auf pag. 107— lbl> ersicinlid», steigt mit zuuchmender Stromdichte der nach einer bestimmten

Zdt, a. B. Vi Stunde, orreichte Ablenkungswinkel von der Vertikalen, wihrend gldchseitig

von einer bestimmten Stromdichte an der schließlich erreichte Höchstbctrag ihr Krümmungen
fAllt. Das wird, wie man sieh leicht Uberzeugt, da-lun li bedingt, d.if. nach einer l estinimten

Zeit, die je nach der Stroindi« hte verschieden ist. der Tod der THauze eintritt. So 2. B.

»acht sich das fUr JHhaseolus muUt^lonts in der folgenden Weise bemerkbar.

Stromdicht«
Uichtung der Wurzel

nach '/i >iitaDd«

r«t»l iUt l'lliUi/.e

niieb

lÜflitiitiL' <ler Wtir/el

ii:n Ii I
^' I

0^
1

8

+ 12*

+ !«•

+ 24«

frülii'steiis Ii Stiimlcn

r 1 1' .• Stunile

'/s bttuiiie

+
+ 25"

') Kohl, Aleebanifc der Ueiskrümniiuii{ceu, 1884
9&*

Dlgltlzed by Google



— 184 —
Aus diesem Grunde reaultieron bei den höheren Ötrorndichtea scharfe positive

Krttnunungen nur dann, wenn man ditfdi reehtMi^;«! (Mluni dei Stromkreiici einem tStlidien

Einflnfi vorbeugt

Auch in dem folgenden leicht ansnstellcnden Versuch ist ein Beweis dafllr zu erljÜcken,

daß die positive Wiir/.elseite diti zuerst ges(li;idif,'te ist. Es ist hi'kaiint, daß gewisse Farb-

stolTe eher von gotütelen und erkrankten Zollen iiufgcspcichcrt werden als von intakten.

Setzt man eine Wurzel kurzu Zeit einem t>Uirkeu elektrischen Ötruni aus und bringt dieselbe

dann anfeinige Zeit in eine achwache Hethjlenblaulösung, ao findet man bm der mikroakopischen

Untersuchung der Wurzel, dafi das Hethylenblaa anf der poaitiTen Warselante bedeutend

tiefer eingedrungen und starker gespeichert ist als auf der ncgatiTeB^ ein Zdohen, daß

wirklich die dem positiven Pol zugewandte Seite geschädigt ist.

Die oben angeführten Punkte genügen, um den Nachweis einer 8chädiguug der

Wurzel, inabesondere einer einseitigen Schädigung der positiven Wurzelseite zu erbringen

lind damit den Waaaerauatritt der Zellen, die Tuigorachwanknng und den darauf anrttck-

mfUhroiden enten Teil der positiven Krümmung zu erklären.

Es fragt sich weiter, ob vielleicht in der in der U>Zono auftretenden Krihnmung eine

paratonische Wachstunisbewegung zu sehen ist. Dagegen spreehen zunäclist die oben an-

geführten Gründe, aus denen eine Schiidigung der positiven Wurzelseite hervorgeht. Daß

dieae aioh aneh auf die waobatumafUhige Zone eratreckt, Iftßt sieh aseh aus der apKten ESa-

trittaaeit und der langsamen Zunahme der negativen Krümmungen erkennen^ wie nnten

geadgt werden wird (pag. iSi!).

Die Annalmie, daß aiuli die positive Krümmung der U-Zone auf einer einseitigen

Rchfidigung beruht, wird dun li anfCf'stellte Lilngenmessungeii zur ( ißlieit. K-s zeigt sieh,

daß bei starken Strömen das Wachstum der jKisitiven Seite voUstiindig sisticrt werden kann,

während die negative, wenn auch oft nicht ao ataric wie vorher, weiterwäohat. Mach den

Unterauchungen von Sachs *) wird aber bei einer typischen paratonischen Wachatumabewegang,

wie es die gootrn|tisehen Krümmungen sind, das Wachstum der konkaven Seitf nicht

aistiert, sondern nur verlangsamt, wahrend das der konvexen Seite etwas beschleunigt winl.

Die positive Krümmung der II -Zone ist also keine paratonische Wachstums-

bewcgung, sie hat vielmehr ihren Grund in einer einseitigen Wacbstams-
hemmung der positiven Wuraclseite.

Die Trennung der |)ositiven Krümmung in zwei auf verschiedene Weise entstehende

Teile gibt übrigens auch eine Erklärung für den eigenartigen Kurvenverlauf der positiven

Krümmungen in den auf )>a<;. 17n— 171 gegebenen graphischen Darstellungen (Stronitliohten

als Abszissen, Krüuunuugswmkel als OrdinatenJ. Hauptsilchlich bei L/upinuS und l'Juiscolus,

weniger deutlich bei BroKica^ zeigt die Kurve der positiven Krümmung in einer Htthe von

4- 20— :iu*' eine Unregelmäfii^Mt im Stögen: sie steigt auerst sehr schnell bis auf nngefUir

2<i", bei einer weiteren Steigerung der Stromdichte zunächst sehr langsam auf ;iO—40", um

(laTin mit zunehmender Stronidiehtc wieder sehr sehncll weiterzusteJgen. Dies Verhalt«'n

hat seinen Grund darin, daß die Krümmungen bis zu 4U^ größtenteils auf Rechnung der

O-Zone au setaen sind und bermts bei geringen Stnmidichten auftreten. Um mne wtttBre

Steigerung der positiven Krflmmnngen au ersielen, bedarf es einer so starken «nssitigen

Schädigung der U-Zone, I tH las Wachstum auf der positiven Wunelseite dauernd sistiert

oder sehr stark gehemmt wirdj dazu gehört, wie die Versuche aeigen, eine gana bedeutende

') iSachs, Arbeiten des botanischen Institut« in W'ürzburg 1872, Bd. 2 Idä.
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.Stoigeruiif,' der Stroniflirlite ; (IuIkt der eigenartige Verlauf der Kurve« die dea Kinflufi ver-

schiedener ätruindiciiten auf die KrUiiimung veranschaulicht.

Znaammenfauend llfit sich abo sagen, di6 die poaitive KrQmiaung eine
ScbidigongskrUmmung ist, die sich am awei Teilen sueammensetst: der
zeitlich erste, in einer oberhalb der wachstumefähigen Zone gelegenen

I Rppion staltfinilende Teil borulit auf einer Tu rgo r sc h w a n k u n g, die

einer einseitigen Schädigung der Wurzel ihre Entstehung verdankt; der

^

»ädere, in der wachstumafAhigen Kegion der Witrael vor sich gehende
Teil, dem vor allem das naehtrttgliche Stärkerwerden der Krttmmung sa-
znachreiben ist, beruht auf einer einseitigen Wachsiumshemraung der
positiven W u rz e I s e i te.

Dementsprechend ist die Bezeichnung dieser Krihnniungen als „positiv galvuiiotropische"

eine unsutreffende ; ich habe sie einfach als „positive Krümmungen" bezeichnet.

1 Dl# negstlT«!! Krtamiingmi. Nach Bninchoi;at sind im Gq^ensats lu den positiven

Kriiinmungen die negativen den durch Schwere hervoigerufenen gleichwertig. Einen Be-

weis dieser Angabc gibt der genannte Forscher nicht.

Daß ziinftcliHt d i e negativen
Rrümmungeu auf Wachstum
beruhen, eigeben entsprechendeVer-

^^l)-he mit Plasmolyse, in denen die

Kriimmnngen erhalten bleiben, und mit

T-mperatiiren unter der Wachstunis-

^leuze, bei denen trotz geeigneter

Wahl der Stromdichte und Ein-

! «iikungsaeit keine negativen Krüm-
mungen auftreten.

Zur weiti-n-n IJnlersuehung versah ich in bek.-inntir \\'fise Wurzeln \'on Lvpinus

aibus in Abstünden von 1 und 2 mm mit feinen Tuschemarkeu. Die Wurzeln wurden dann

enwm Strom ausgesetzt, deasen Dichte so gewihlt war, daS mit SKehorheit negative

Krünminngeii crsielt wurden. Gleiohaeitig wurden Wuraeln, die in derselben Weise ge-

aetchnet waren, wagereeht gelegt, um au Vergleichszwet^ken geotropische Krümmungen au

erzielen, hls zeigte sieh, daß die negativ galvanotrrpiselien und geotropisclien Krümmungen,
soweit sich (bis aus einem Vergleich der Krünnnungen und der durch Wachstum aus-

eiuandergezogenen Tuschemarken ersehen läßt^ auf dieselbe Weise entstehen

Auch die graphische Darstellung der geotropischen KrOmmnngttn gibt ein den negativ

^(alvanotropischen Hhnliches Bild. In analoger Weise wie früher wurden in regelmäßigen

ZcitubäUlnden von Be;.;inn des Versuche» an, d. Ii. vom Wagerechtiegen der Wurzeln an, die

Ablenkungswinkel ^n-Hcliätzt und als Ordinaten zu den Stunden als Abszissen fingetragen.

Auf diese Weitse ergibt sich die obenstehend dargestellte Kurve. Die andere Kurve stellt

da Verlauf einer negativen Krümmung dar, bei dauernder Einwirkung eines Stromes von
",I MA. pro Quadratzentimeter (aus Tabelle II, Versuch 12 und 13^ pag. 210).

Ein Vergleich zeigt, daß die Kurve der negativen und geotropischen Krümmungen
grofte Ähnlichkeit miteinander haben.

') Über die Kutatcbung der geotropischen Krümmungen vergl. iiacbs 1. c. pag. 193 und Czapek,

WaÜate Beitrige sur Kenntnis der geotrqnschfln Reisbewegaogen, Jahrbfleh. t wissensebaftliche BotsaUc,

S
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Abweichend von den geotropischen ist bei den negativen Krümmungen die Zeit deii

Eintritt«^ die Geschwindigkeit mit der die Krammuiig sonimmt, und der aehlieOlich erroidite

HSehstbetrag der Ablenkang.

Während bei geotropischen KrUmmnngcn iim-li Czapek ') und figenon Beobachtungen

bei Wurzeln von Lupitms albus bereits nach 1* 2

—

'2 Stunden (oft noch trüber, je nach floti

Äußeren Umätünden) eine deutliche Abweichung von der ursprünglichen Wachtituuisrichtung

zu konstatieren ist, llfit sich eine derartige Abweichung bei Wuneln, die man dem dditri-

sohen Strom aussetst, fast immer erst nach drei Stunden und mehr (selten weniger) fest-

stellen. Der Grund läflt sich zunftchst darin vermuten, daß der elektrische Reiz Ittngere

Zeit eitiwirkon muß als die Schwerkraft, bevor er perzipiort wird. Das ist, namentlich bei

den schwächeren Strömen, sehr wohl mOglich. Ein anderer Grund ist meines Erachten»

dann ma meben, dafi, wie im vorigen gezeigt ist, während des Stnmidurchganges die dem

poeitiven Pol angewendete Seite der Wunel geschädigt wird. Diese SehJtdignng find^ wie

sich nachweisen Ittßt, auch schon bei geringen Stromdichten, wenn auch in geringerem liafle,

statt und bewirkt einerseits eine V('r7.r»f.'crunfr des Eintritts der Krümmung und andrerseits

eine Veriangaamung des Wachstums der positiven Wurzelacitc, d. h. der Öeite, auf deren

Längenwaohatnm in der Haaptiache die negativen Krttmmnngen aarttdcBufBhren sind.

Schlieftt man diesen stBrenden EUnflnfi des elektrischen Stromes auf die wachstvms-

fiihige Region aus, was sich, wie im folgenden gezeigt werden wird, dadarch erreichen llBI^

daß man nur die Wurzelspitzi^ ili r Klnwirkunf^ des Stromes aussetzt, so ergibt sieb überein-

stimmend, daß sowohl die Geschwindigkeit, mit der die geotropischen und die negativ

galvanotroiMsehen Krammnngon annehmen, wie ihre £intrittssdt bei Anwendung geeigneter

Stromdichten b« beiden genau die gleiche ist

/Daß die negativen Krümmungen nicht mit derselben Intensität erfolgen wie die geo*

tropischen, ist außer auf die Sehitdigting der positiven Wurzelseite einesteils darauf zurück-

suführen, dixii namentlich bei den schwächeren Strömen die Heizung keine ausreichende ist,

andrerseits aber darauf, daß in den Versuchen die Schwerkraft nicht ausgeschaltet war.

.
(Vgl. pag. 164.)

Bei Beseitigung des schlldigendcn Einflusses des Stromes auf die wachstumsfähige

Hepion »dwic bei Ausschaltuuf^ der Schwerkraft und genügend starker Keiziin^' /.cif^t der

grapliiseh dargestellte Verlauf einer nepitiv galvanotropischen Krümmung dasselbe HiUi wie

das einer geotropischen, so daß auch aus diesem Vergleich folgt, daß der negative

Qalvanotropismus eine dem Geotropismus analoge paratonische Waehs-
tumsbewegung ist.

Damit steht auch die Funktion der Wurzelspitze im EinklaiiL^. l'benso wie beim

Geotropismus konnut auch hier der Wurzclspitzc die Rolle de« rei/.per/i}tiereii(lcn ( >rgan8 zu.

Bruncliorst hatte daa^ teilweise in Bestätigung der Beobachtungen von MüUer-IIettlingen, ein-

mal daraus geschlmsen, dafi dekapitierte Wnraeln sich nicht naeh dem negativen Pol krOmmen,

während außerdem Wurzeln, die während des Stromdurehganges ständig so gehalten wurden,

daß nur die Wurselspitae bis 2 mm dem Strom ausgesetat wurde, negative Krümmungen
aufweisen.

Die Versuche, die ich mit dekapitierten Wurzeln anstellte, bestätigten im allgemeiaeu

die Angabe Brunohorsts. Bei einer Dekapitation von 1,5 mm und mehr konnte ich bei

L^^mut oflhft nur gans ausnahmsweise neigative Krttmmnngen feststellen.

') Czapek, 1. v. pag. 187.
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Bei tlcn Versuchen, in driicii die Pcrzcjition flrr Kci/.t's auf die WurzclspitKe durch

geeignetes Eintauchen in den Eh-ktrolyten lokalisiert werden sollte, ist nicht immer die

Sicherheit gegeben, daß wirklich nur die WurseUpitze vom Strom durchHosscn wird. £b

Ht sa berttcksiehtigon , da6 infolge d«r Kaptllarkräfte der obwbalb des WASserspiegels be-

findliche Teil der Wur/al gew rdmlii-h unmittelbar mit dem Wftuer der VorsuuhflgeHlfle in

Berührung steht. Dieser Faktor lilßt sieh beseitigen, wenn man die Wurzelspitze anstatt

in Wasser in Gelatine einra^en läßt. Hei dieser VerHuchsanonlnung ist eiinnal daraul' zu

achten, daß ebenso wie vordem die Versuche im dampfgcsättigtcn Kaume uiigcätollt werden,

and daß aufierdem die Gelatine nach der Stelle so, an der die Wuneln einragcn, zuaammen-

geprefit wird, damit die Sicherheit Air genügenden Kontakt gegeben ist. Das Zusammen»
pressen gesehieht am besten dadurch, daß man den Oelatineblock an den Endflächen vom
Boden des CÜasgci'äßcs lockert und hier (ila.skeile unterschiebt, so daß der (Jelutineblock

nach der Mitte zu durchhängt, wodurch im oberen Teile Druckspannungen entbtcheu (Fig. 8).

Die Wnradn selbet mOsaen in halbstUndigen

Pausen in die Höhe gezogen werden, so daB ue
nie UK'hr als 2 mm einragen.

Bei den auf diese Weise angestellten

Venuchen ergaben sich bei geeigneten Strom- —
dichten sehr gute negative Krttmmungen.

Diese Versuche lieferten Übrigens auch
eine Bestätigung der im IV. Abschnitt aus

anderen Versuchen gefolgerton Tatsache, daß

lieh mit Strumen jeder Dichte negative Kritm-

Bimgen erzielen lassen. Seilt man nur die

WnraelspitM dem Strom aus, so ist das Auf-

traten positiver Krümmungen ausgeschlossen, und
<laher die bei starken Strömen zur Erziel ung

negativer Krümmungen sonst erlorderliche l'ju-

ehtinkung der Einwirkungsieit (vgl. pag. 177)

aieht nötig. Ein Strom von 0,5 MA. pro

Quadratzentimeter, der bei dauernder Einwirkung

auf die ganze Wurzel positiv krümmend und

tötend einwirkt, ruft, die VV urzeUpitze allein be-

einflussend, sehr intensive ncigative Krümmungen hervor, die dfter so stark werden, daß die

Wursd bakenfitrmig odi» spiralig weiterwftehst. Die Intensität der negativen Krümmungen
ttimmt also mit steigender Stromdichte und Kinwirkungszoit zu, wenn man einem stürenden

Auftreten der positiven Krümmungen vorbeugt. Damit ist auch eine Erklärung der Be-

obachtung von Muller- Hettlingen gegeben, der durchgHngig mit starken Strömen arbeitete,

«her bei der Elfvingscben Versudisanordnung (ganze Wund dem Strom ausgesetzt) nur

positive, bei der eigenen (nur die Wunelspitze dem Strom ausgesetit) nur negative

KrQmmungen erzielte.

Der Nachweis, daß die Wurzcls|)it?:e das re;zperzi])ierend'' Organ ist, ist nur dann
ein vollkommener'), wenn es gelingt, zu zeigen, daß bei Einwirkung de« Stromes auf die

Fig. «.

*) Verpl. liotluMt I. u, inifi. 215; „In Wirkliiliki'it l»l<Ml>f (trotz der oben aufgeführten VerHUclie) die

ftago durchaus uffen, ob nicht auch die gauzo übripe krihinnim;,'.-'fTdiifff Region der Wnrzrl flifnfalla

CBpfiiidlich ist, «ei es in gleicbem, sei e« in geringerem (inule als die Spitze. £ine VersucbMuateUiuig
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Wurzel mit Ausnahme der Wurzelspitzo negative Krümmungen nicht resultieren. £s gelang

mir, eine Vennchaanordnung hersiutdlen derart, dafi die ganae Wuntel mit Aoanahme der

Wurzelspitzo mit dem stromdurchflossenen Leiter io Bertthrung stand, wahrend die Wunel-

Bpitae Kich in der Luft iHolicrt befand.

Die Versuchsanordnung ist Bchcmatiscli, ohne tcchnisclii- Details, in Figur 0 ahgobilflet.

Ein aus 7—9*/oiger Qelatine zubereiteter Block wurde derart auf zwei nach innen erhöhte

Olaaplatten aufgelegt, da0 in der Mitte, und awar diennal im unteren Teil, Dmokapanniti^en

entitdien. Die Qelatine

wurde 7—0 " o ig gewählt,

weil bei einer geringeren

Konsentration die Festig-

keit des Qelatinebloeks

SU wttnadiea fibrig Iflfit,

und außerdem den an-

fänglich auftretenden posi-

tiven Krümmungen nach

Möglichkeit vorgebeugt

werden sollte. In die Mitte des Blockes wurden mit Hilfe einer langen Nadel von oben^naeh

unten Löcher gebohrt, in welche die Versuchspflanzf^i derart hineingestockt wurden, dafl

die Wurzeli^pitze 2 mm hervorragte. Für geeignete und dauernde Machregulierung des ber»ua>

ragenden Teiles der Wurzel wurde Sorge getragen.

Attf diese Weise wurden insgesamt achtzehn Wurzeln von Luptnus albu$ untersuoht

Die Stromdichten und ESnwirkungsaeiten waren so gewfthlt, dafi bei gleichartig angestellten

ParaUelvenachen , in denen in demselben Medium die ganze Wurzel dem gleichen Strom

ausgesetat war, sich bis auf eine Ausnahme (zu Versuch 12) «ehr intensive n^ative Krümmungen
eigaben*

Fig. 9.

Nr.

1

2
H
4
5
«
7
8
9

10

II

12

14

15

16
17
18

Stroindichte

M.-A.
pro ^on

0.1

0,1

0,1

0,2

0,2
0,21
0,21

0,M

0.:{

0,4

0.4

0,4

0,5

0,5

0,5

0,5

Ein-

wirkungs-
zeit

6<;« Std.

ä :

S :

I
•

I :

2

3'/s

8</i

2
2

Richtung der Wursel
aaefr 12 Btd.

gerade
seitwärts
gerade

ungefähr gerade
+
+ 80«
- 80»
-t- 70«
+ l^«

etwas Hi'itwärt.«!,

si'iiHt peradc
-i- 40",

etwas scitwiirt»

-t- 80«

+ 20" fichrag

zii'inlirli }ferade

I + ;3o»

l— SO"
+ 20»

+ 60*
Bchräg «eitwftrts nadi

welche gentHtteii wiir<l<' i\\"-v AVrteilnn^ der galvsnotropiaeheu Empfimllichkeit AnfiKhlat m erlange»,

dürfte sich leider uiclit leicht limleu lassen."
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Wieae Verauche, im ViT^'li-irh mit den Parallel versurlR-n, siiul als ein entschi idciuler

Bewei» für die Funktion der Wurzclspitze bei doii negativ galvatiDlropi.^ciieii Jvruraiuun^en

ansiuehen. Negative KrUininuugoa treten nur aul, wenn die Wurzelbpitze
der Einwirkung dei Stromes «usgeaetst ist

ZuaammenlMBend lltßt sich »agen, dafi die negutiv galvanotropische
KrUmniunf^ eine dein f i c o t r o |) i s m u s analoge K e ize rs c Ii c i n u n g ist, wobei
ia ganz unzwei ieiliat'tcr Weise die Wurseiopitse das aliein reiKperai-
pierende Organ ist.

Die S-fftnnlgeB Krftniinangen. Die S'fifrmigen Kramraungen haben ihrep Nuntn
von Bruncliorst nach ihrer eigenartigen S* ähnlichen Gestalt. Sie sotaen sich aus einer

oberen positiven und einer unteren negativen Krllnnnung zusafldmon.

Im Anfang der Abhandlung habe ich die Notwendigkeit hervorgehoben, daß bei

bthäUuug des negativen Teiles der KrUmuiung dieser nicht auf die Vertikale, sondern auf den

orhergehenden Teil der positiToi Krttmmnng benogen werden mafl. Das eigibt deh an« den
folgenden Versuchen. Es kamen je fttnfKeimlinge yon Lupamis älbtu aar Verwendiin& die mSg-
lichdt dieselbe LHnge beaaBeD. Die
eine Hälfte wurde so in das ström- HrÜmmong MCh 0 t ^ fO Stunden
durchflosscne Wasser gebracht, daß

lie ibka 80 mm, die anderm so,

dsB aie 2^ mm einragten. Die

Stroradichte betrug in beiden Fällen

0,I() Milliampere pro Quadrataenti»

meter. Die Ablenkungswinkel

wurden genau dadurch fcätgüätellt,

dafi naeh Beendigung des Ver-

Miehes, d. h. nach 128tttndigor Ein-

wirkung des Strome», die Keindinge • I

auf lichtempfindlichcä Bromsilber- Rg, 10,

papier gelegt wurden, das dann

nittds parallelen Lichtes von oben beleuchtet wurde. Aus den so erhaltenen getreuoi Ab-

bildungen der Krümmungen lieflen sich mit Genauigkeit die KrOmmungswinkel feststellen.

Die Wurzeln
raften ein

I)ur»hrtihiiittli<-Iie

p II s i t i V (•

Kniiiiinmiu'
i\y.\.-': 1 "^r.!,.

DiurchsehnitÜiohfl ni

(nach

hfzopen
;ii|t" ilir N'i'l'tikillr

Bgative KrOmmnag
if Std.)

bssopen anf die oborp
jio-'itivr Krümtmiiif;

.»0 Ulla

miD
+ 84« — HS»

-78»
_6»o

Dieser verschiedentlioh wiederholte Versuch fiUirte immer an demsdben Ergebnis:

Der in dem einen Fall auf die TorhergdMUide positive Krtlmmung bezogene Ablmkungs

winke! der negativen Krliinmung entspricht, wenn man dem Auftreten positiver Krümmungen

vorbeugt, dem Betrag der sich hier rein ergebenden negativen Krümmungen. Daraus er-

geben sich die obigen praktischen Folgerungen.

Dafi dies auch theoretisch begründet ist, dafür sprechen die folgenden ErwAgungen,

SOS denen hervorgeht, dafi die negative Krtlmmung sich gani unabhftngig von der oberen

positiven vollzieht.

BitoBltoh» Z«itung. UKW. Uoft IX/Xl. 26
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Nach d»ir bisherigen von Brunchorst ausgehenden Ansicht über das Wesen der posi-

tiven Krümmungen ist da» Auftreten S-förmiger Krümmungen nicht verständlich. Wenn,

wie Branchont annimmt, die poeitiven KrOnmiungen auf einer ttnseitigen Schädigung der

wachetamsftliigen Begion beruhen, und wenn femer entoprediend dem Wesen der negetifen

Krümmungen dieae durt li unpbnclitnilßiges Wachstum derselben Region entstehen, »o ist bei

den rehitiv kloinen Zeitiintcisthioden , die zwischen dem Auftreten dor positiven und dem

nogalivor Krümmungen bestehen, die EIntstehung einer derartigen S-förmigen Krümmung

unverständlidu Daiu kommt nodi die Unwahrecheinlichkeit, dafi ein Pflansenteil, der To^

her 10 goechidigt war, dafl jedes Wachetum aiatiert wurde, plOtdich wieder ein derartig

intensives Wachstum aufweisen sollte^ wie es cur Eraielung dar starken n^ativen KrDmmnngsn
unbedingt notwendig Int.

^ Diese Schwierigkeiten fallen fort, wenn man berücksichtigt, daß, wie oben gezeigt,

die positiven Krümmungen in zwei Teile zerfallen. Bei den S-förmigen Krümmungen findet

dann entsprechend der obere positive Teil der KrAmmung in einem Wuraeiteil statt, der

von der wachstumsftihigen Zone, d. h. in diesem Fall von der Zone der negativen Krümmungeii,

unabhängig ist. Wie die obfii in Figur 10 dargestellte Entstehung einer S-förmigcn

Krümmung im Vergleich zu den Iruher dargestellten po.sitiven Krümraungen zeigt, ist die

Grenze, die sich zwischen den beiden Teilen beider Krümmungen ziehen läßt, bei beiden

dieselbe. Hit anderen Worten: Die S*fbrmigen KrOmmungen traten gerade dann auf, weoa

infolge der Einwirkung des Stromes zwar in der 0-Zone bereits eine positive Krümmung
stattfindet, in der unteren dagegen die Schädigung noch nicht so stark ist, daß das Wachs-

tum auf der positiven Wurzelscite gehemmt wird. Ist das letztere der Fall, so resultieren

keine S-förmigen, sondern volle pobitive Krümmungen.
Der Einflttfl versehiedener Stromdiohten macht sich fttr die KrUmmangen in den beiden

Zonen in folgender Weise bemerkbar (Wurzeln von JiywHW aINtf, in Leitungswasser bei

dauemdw Einwirkung des Stromes, nadi Tabdie II):

•Stromdivlitu

MA. jgso qcDi
Tfttise

WaneMone
Kränunung
der O'Zone

Krüroraung
der U-JSone

liesultiereude

0-0,003
0,Ü0:}-0,02

0,05

0,1 und 0,15

0,2 und 0,5

1 und 2
5 und mphr

u
{0+)U

0 + U
0 + ü
0

poeitiv, wieder
venchwindend

positiv

positiv

positiv

negativ
negativ

n^ativ
positiv

ohne Einfloit

negativ
negativ

S-f5rmi|[
stark positiv

schwach positiv

geraac

Zusainuieiif:i.s8ond läßt sich sagen, «laß die S-förmigen Krümmungen den
mi t ste igeuder Stromdichte sich vollziehenden Übergang der negativen
itt positive Krftmmungen vermitteln. Sie setaen sich aus einem oberen,
auf einseitiger Turgorsch wankung beruhenden positiven Teil and einer
unteren, als para tonische Wachstumsbewegung ansueehenden negativen
Krümmung zusammen.
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«

Vn. Zur Theorie iles Galvaiiotropi»iiHU8.

Soweit wir wjHsen , sind dir ^^'u^zeln unter natürlkhcn Vcriiiiltnisseii dom Kinfluß

iufierer elektrischer Ströme nicht unterworfen, so daß man nicht glauben kann, daß die

Pflaiuen durch Anpassung das Vermügen gewonnen hätten, derartige Reize zu perzipieren.

El liegt daher nahe, den Venneh an machen, die durdi dai elektrischen Strom hervor*

gwnfenen ßewegunga- und VVachstumscrschcinungen auf diejenigen Beiae aarUokaufllhren,

(lift im normalen Leben der PHanze eine Rolle »pielen.

I

Die Theorie BruilchorstH. Der Gedank«? einer Beeinflussung der Wurzel auf

chemiachem Wege ist ein sehr nabeliegender, weil die wahrnehmbare Wirkung des Stromes

in dem Waaaer der Venudiagefllfie aaflw in der TemperatorerhOhung in der chemischen

Zarwtzung desselben besteht.

So glaubt Brunchorst, daß es die von der positiven Klektrode abgeschiedenen Zer-

s''lzinii:sprodukte, insbesondere Wasserstoffsuperoxyd sind, welche die galvanotropischen

Kruiamungen verursachen; die positiven Krümmungen sollen dadurch hervorgerufen werden,

I

daB doreh die Zersetsungsprodukte auf der positiven WunelaeitB das Wachstam gehemmt
wird, und so die Wursel sich diesem Pol sukrttmmt; die negativen beruhen vielleicht') darauf
(Hafi dieselben Stoffe, wenn sie nur in geringen Mengen produaiert und von der positiven

I Wurzclseitc absorbiert werden, das Wachstum derselben fördern und dadurch die entgegen»

I gesetzte ICj'Ummung bewirken".

i Zu der Annahme eines derartigen Einflusses der Zersetaungsprodukte gelangt Brunchorst

iuA awei Versuche, in denen er einmal feststellt, dafi mit Annlherung der Wursel an die

positive Elektrode die schudlfche Wirkung des elektrischen Stromes zunimmt, und ferner,

^ (laß hei Teilimf^ des \'ersii( lisp^ef!lfles durch eine Tonwand in zwei Hälften die in der positiven

j

Hälfte berindlichen Keindinf^c bedeutend sUlrker gtischiUligt werden.

Dio^ Möglichkeit einer Beeinflussung der Wurzel durch Konzentrationsgeßille eines

giftig wirkenden Stoffes ist nicht von der Hand an weisen; in jOngster Zeit hat Sammet')
den Versuch gemacht, Wurzeln auf ihre chemotropisohe HeizHihigkoit dadurch zu unter-

suchen, daß er in einem großen Wassergefiiß durch geeignet«' V'orrirlitmigen ein Konzentrations-

geftlle herstellte. Hrdingung für die Möglichkeit eines solchen ist die abs(dute Ruhe des

I

Wassers. Dieser Bedingung ist Brunchorst nun in keiner Weise gerecht geworden. Vielmehr

i Uirirkt die an den Elektroden, insbesondere an der Kathode stattfindende Gasentwicklung

eine ständige Bewegung des Wassers, die sogar dasu (Uhren kann, dafi die Zersetzungs-

]Nrsdukte der Anode von der entgegengesetzten Seite an die Wurzeln herangetrieben werden.

Die Unterschiede, wie sie Brunchorst in den positiven Krümmungen bei verschiedener

£Qtfemung von den Elektroden festgestellt hat, können, wie ich mich (iberzeugte, in Wirklich-

keit Vorhaoden sein, woin ich sie auch nie so stark beobachtet habe. Der Ornnd für diese

Erscheinung durfte darin au erblicken sein, dafi die an der n^tiven Elektrode befindlichen

I
Kdmlinge sich bald mit einer Httlle feiner Waaserstoffbllschen bedecken. Jedoch lifit «ch

I _
^

I

I •) Brunthorrtt Bpricht das «dir voraichti},' an», indem er zuerst sagt, daß ^diese Hypothese eine

IfCWiMe Wutir.sclieiHlichki'it (iadurcb gewinnt, daß iu der Tat das Wasserstoffaupcroxyd, welches in jfroßen

McQgoi die Wurreln scbftdigt und da» Wachatum herabsiotzt, in pmz geringen Mengen die entgi-gi-ngcHi-tzt«-

Wiiiung hervorljfin'rC. rnmittt lbar diiriiiif ilair< sreii erklilrt er die Hvpotluw als unwahrschciniich, weil

,

»ich mit ihr nii-ht ohne weiti!ri"» da» Vi-rlialten dt-r WurzeUpitze in Überetustiuunuug bringen läßt.

i Saauaet, ünterMidmDgen Aber den Cheatotr^'Hoitts, JahrbAdier für «rtsseaflcbaftUrhe Botanik 1905^

26*

l
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daraus nicht der Schluß ziehen, daß den Zersetzungsprodukten der Anode die SchUdiguQg

susmchreiben ist; denn ebenso wie dieien wird auch dem elektriwshen Strom selbet dnrcb

die isolierende Wasserstoffschicht der Zutritt erschwert

Bei der Nachprüfung der Versuche Brunchorsts mit der durch eine Tonwand geteilten

Wanne kam ich ebenfalls zu dem Ergebnis, daß in der positiven Ilulfte die Keimlinge stärker

gekrilmmt und geschädigt sein künncn als in der negativen. Jedoch ist auch hier der Oruud

nur sdnudär in den Zenetsnngsprodukten der Anode au suchen. ZunHchst gilt das Uber

die Entwicklung der isolierenden WasserstoffiMshieht im vorigen Gesagte auch hier für die in

der negativen Hälfte befindlichen Keimlinge. Sodann ist zu berücksichtigen, daß infolge des

Stroi)i<Iurchganf;e8 Wasser aus der jinnitivcn Hälfte durch die Tonwand in die ne^^ativo

hin ithergeführt wird, derart, daß das Wasservolumen in der letzteren und damit der Strom-

querschnitt sich oft yerdoppelt und erriel&eht. Damit findet die Beobachtung Brunchorsts

vollständig ihre Erklärung in Verschiedenheiten der Stromdidite in den baden Hälften des

VersuchsgefilBes.

Daftir, daß der Einßuß der Zersetzungsprodukte kein primärer ist, sprechen auch einige

Ycrsuchc, bei denen ich dieselben so weit als möglich vun den Versuchspflanzen fernhielt

Es kamen drei der gewöhnlich benntaten GIaq;efitfie aur Verwendung, die, wie in Figur 11

dargestellt, durch je

zwei nebeneinanderbe-

findliche, U-fKrmigge-

1" bogeneundmit8-lU*'/o-

iger Gdatine gefüllte

Rohre von 3cm Durek-

nifssor in Verbindung

standen. Die Klektro-

den befanden sich

^'^ff- aufierdem (waa in der

Abbildung nicht dar-

gestellt ist) in doppelten Tunzellen. Der Strom hatte in dem mittelsten Gef^lß, in dem sich

die Versuchskeindinge befaiulen, eine Dichte von .'),4 MA. pro Qundratzontimeter und wirkte

10 Sekunden ein. Die Krümmungen der dann in einem UetM mit gewühnlichcm Leitung«'

Wasser weiterkaltivierten Keimlinge betrugen nach 20 Stunden durchscfanitdieh + 260*. Thß

bei dieser kursen Einwiikungszeit die Zenetaungsprodukte durch die doppelte Tonselle und

die Gelatinerohre nach den Wurzeln an durchdiffundieren sollten, erscheint atts<;os( blossen.

Mittels dieser Versuehsanordnung prüfte ich übrij|rns die in den Tabellen 1— III ge-

gebenen Vcrsuchscrgebnissc von Zeit zu Zeit nach, wobei die Gefäße und U- Rohre des öfteren

gewechselt wurden, und fand, dafi sowohl was Wachstum, wie auch was Krümmungen an*

betrifft^ ein Unterschied sieh nicht aeigte, d. h. dafi der von mir in den firttheren Versuchen

durchgeführte Wechsel des Wassers der VcrsuchsgefUBe (vgl. pag. 161) ausmchte, um einem

sekundilren Einfluß der Zersetzungsprodukte vorzubeugen.

Die in Abschnitt IV erwähnten \'ersuehe, in denen die Keimlinge in Gelatine wachsend

dem Strom ausgcsetxt wurden, sprechen ebenfalls g^en die Theorie Brunchorsts. Auch hier

erscheint eine Beeinflussung durch die an der positiven Elektrode sich bildenden Zersetzungs-

produkte ausgeschlossen.

Des fi rneren siiul die auf pag. 155 erwähnten Versuche, in denen abHichtlicli duirli

einseitige V^erengeruug des Querschnitts Unregelmäßigkeiten in der Stronulichtc herbei-

gefllhrt waren, mit der Theorie Brunchorsts unvereinbar. Die Zersetzungsprodukte sowie
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iler Al»t:in(l von i]<'i\ Kicktrnrieii waren hier fUr die einseinen Keimlinge dieselben und
Iroütiem die Wirkungen vertsdiiffl.-n.

Ein WMtorer aehr wicluigcr Gegengrund i«t in dem Verhalten der Wurzeln in Medien

on venehiedraem epesifisehen LeitangsvermOgeo m erblicken. Wie oben geseigt, iat der

Bnflnfi des olpktrisclien Stromes um so stärker, je schlecht^T das HjK'zifisclie LcitungsvermOgen

«Ips imifjoltenden Modiiiins ist. Trotz frlf^Ii'^or Stronidicht"', alsi» j;l(>it'|i starker /rr-;ft7i!n<,'('n

an den Elektroden sind die Wirkungen ganz verschieden, woratis lolgt, ilali die KriiMiniiui^en

nidit auf die Zersetzungsjirodukte, die nich an den Elektroden bilden, zuriickzui'iiliron sind.

Ans den vorstehenden Erwigungen ergibt sich in unsweifelhafter Weise, daß die
Yon Bruncho rs t herrührende und bisher am m«M8t<-n anerkannte Erkiftrung
der gal va n o t r o |) i s f h 0 n Krümmungen nicht haltlmr ist.

Die Theorie Ilischuwis. Aul" imhciii andtTon \\'<ip' lmtt<> der nissisfho Forscher

Biwbawi eine Erklärung des Galvunotrupisnius versucht. ind<uu er von einer Beubachtung

Du'Bois-Reymonds ausgeht, nach der ein swischen awei Elektroden befindlidier stram-

dnnliflossener Zylinder Ton hartgesottenem Eiveifi an der negativen Seite ehio /Vnschwellung

und an der positiven ein«' Zitsamraenschiinrung /.eifjt, was auf* \\'.i>sr i hewegungen infolge

ilcr Stromwirkunf^ zurückzuführen sein soll, Letraclilct er die \\'ur/.i l als einen sieh Hliidich

vcriiulteudeu Körper und gibt folgende Erklärung der positiven Krümmungen: »l^nter den

Einflössen des galvaniacben Stromea bewegt sich 'das in der Wnrael befindliche Wasser in

der Kchtang des Stromes; infolgedessen ergröflert sich der Turgor auf der der Kathode
sugcwendeten Seite, wodurch sich dieselbe verlängert und stärker wächst."

Eine ähnliche, aber viol umständlichere Erklärung gibt Kisiliawi für die Entstehung

der n^ativen Krümmungen, die nach ihm nur ganz ausnahmsweise und zufällig auftreten.

Ich kann es mir versagen , eine nähere Widerlegung der Hieorie Kehawia hier su

geben. Der im obigen geführte Hachweis, dafi die positiven Krttmmungen keine Wachstums-
kriimmungen sind, sondern auf einseitiger SehXdigttng der positiven Wurzelseite beruhen,

die Abhängigkeit der |ir>sitiven und iiejjjativen Krümmungen von der SinMudichte sowie die

Natur der letzteren als paratonische Wachstumsbewegungen sind Grunde, mit deren Annahme
die Theorie Richawi« in sich ausammenf^Ilt. —

Neuerdings ist von verschiedenen Seiten der Versuch gemacht worden, die firregungs-

enclieinungeii, die sich bei Heizung durch den konstanten galvanisdun Strom im Protoplasma

Villi Amöben und anderen Organismen zeigen (Kontraktion an der Anodenseite, Expan.si<in

an der Kathodenseite), auf Wasserverschiebungen, die durch den Slrom ijervorgerufen werden,

MrAckzufUhren. Carlgreen ') hat gezeigt, daß diese Erscheinungen auch bei abgetöteten

Zellen (z. B. Kolonieen von Volvox) sich nachweisen lassen und daraus den obigen Schlufi gezogen.

Zunächst ist zu bemerken, daß das Protoplasma als kolloidaler Körper allerdings die

Eifjenschaft der Katajilior' se , wie sie von Quincke. Wii deniann und Ilclralioltz beschrieben

und erklärt ist, aufweisen kann. Wenn man annimmt , daß das Protoplasma ein schlechter

I^iter ist, so daß Jonen in ihm kaum vorhanden sind, so kann eine EluktrisitHtsleitung durch

Kataphorese Übermittelt werden. Bedingung der Kataphorose ist also, daB das Protoplasma

•ich einigermaßen ^^ i'- <'li) Dielectricnm verhält; sind dagegen bis zu einem gewissen Grade
Jonen in ihm vorhanden , (li<> den Elektrizitätstransport vermitteln können, SO findet die

Stromleitung nur noch durch die leichter beweglichen Jonen statt-).

*) O. Calfrrecn, „Über die Einwirkung des konstanten pnlvauisehcn Stromes auf nit-deru Organismen"
An-liiv für Anatomie und PliVMiojojri,., plnsiol. Alit. 1900.

) Vgl. UOber, Physikalische Chemie der Zelle pag. 151.
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Es ist zweitelhaft, inwieweit die Wasserverschiebungen im Protoplasten eine Rolle

spielen, dft doch ddiOTt namoitiicli xu Beginn dw Stromdurchganges, Ionen rar Verfügung

stehen. Es ist möglich, daB luerst lonenwandening stattfindet, wtthrend wMterhin nach dem
Verbrauch der zur Verfügung stehenden Ionen die Stromleitung sich durch Kataphorese vollzieht.

Es ist meines Erachtens unzulässig, in der Wurzel die Wirkung des konstanten Stromes

einfauh auf Wasserverschiebung im Protoplasma zurUckzufUhren. Wie des späteren gezeigt

werden wird, sprechen einige Tatsachen ganz unsweifdhaft dafür, dafi ^e StromleituDg in

den pflanalidien Geweben steh durch lonenwanderang ToUsieht Mit diesem Nachweis sind

die Bedingungen (Wr eine kataphorische Stromwirkung hinOlllig, woinglelch sich nicht ab-

streiten läßt, (laß viellpiclit infolf^c irgendwelcher Ionen Verschiebungen auch Kataphorese

eintreten kann. Auf jeden Fall läßt sich sagen, daß bei den galvanotroptschen KrUnimungen

der Wurzeln die primären Wirkungen des Stromes nicht in einer Wasserverschiebung zu

suchen sind.

ErUinmg des Galvanotropteaiss ftls Traiiniatropismn^i. Auf Ghrnnd mngehender

Untcrnuchungen und Vergleiche kam ich xtt dem Ergebnis, dafi der Oalvanotropismua auf

Traumatropismus zurUckzufUliren ist.

Unter Traumatropismus versteht man nach den Untersuchungen von Darwin'), Wiesner*),

vor allem Spaldiqg'), Pollock ^) eine tropistisdhe Krttmmnngsbewegung, die ausgelost wird,

wenn der Vegetationspankt einer Wurxel durch irgendwelche ürsachen (Anschneiden,

Brennen, Atzen usw.) einseitig verletzt winl. „Es beginnt dann nach einigen Stunden in

der Streckungszone der Wurzel eine KrUmmungabcwegung, die von dem verletzenden Angriff

und der verletzenden Stelle abgewandt, also als negativ traumatropisch au beieichnen ist.

Diese Krllmmung, die nngefithr gleich schnell wie die geotropische Reiabewegung eintritt,

wird schon bei sehr geringer Verletzung bemerklich. Da es sich um eine tropistische

Reizung handolt, deren Perzp{)tion auf die WurzeLspitze beschränkt ist, .so unterbleibt die

Reaktion, wenn die Wur'/x'bpitze allseitig getötet wird . . . Natürlich handelt es sich aber

nicht um eine tropistische HeizkrUmmung, wenn durch einseitiges Abtöten von Geweben in

der StreckongSBone der Wand oder anderer Ofgane eine einseitige Wachstumshemmung
geschaffen und hierdurch in Verbindung mit dem Fortwachaen der an ta^' on istischen Qewehe
eine Krtimmung bewirkt wird. Auch können wir von einem typisdieu Traumatropisnius

dann nicht reden, wenn durch die einneitige Einwirkung von Agenticn, die mit der Zeit

töten, zunächst eine einseitige Verzögerung des Wachsens und auf diese Weise ans

Krümmung verursacht wird*').

Zwei Tatsachen sind es vor allem , die darauf hinweisen , dafl der GalvanotM^srnns

nichts ist als eine besondere Form des Trauniatropismus:

die unzweifelhafte Sehädif^ung der positiven Wurzelseite und

die unsweifelhaftc Terzeption des lieizes durch die Wurzelspitze.

Daß die positive Waraelseite sowohl oberhalb wie in der wadistnmsfUiigen Begii»

geschädigt wird, ist oben gezeigt worden; daß die Schädigung sich auch auf die WuraolspitM

erstreckt, zeigten einii^'c ^'e^suche, in denen die Wnrzelspitze einem starken Strom ausgesetzt,

und dann die ganze Wurzel in eine schwache Methjlenblaulösuug gebracht wurde. Es zeigte

>) Cb. Darwin, BewegfongsvenDBgen der Pflansen 1881.

') WieHiicr, UiitiTHiK-huii^'eii Aber die Wachstunsbewegungen der Wunelu, Berichte der Wiese
Akatlfuiic 1884, 89. Bd., 1. Abt. pag. 22».

) SpnlUiiig, Annsts of Botanjr 1894, Bd. 8 psg. 423.

*) Polloik, Hi.fMilic. CnzeJte IWO, Bd. 29 piip. 1.

') Pfeffer, PÜaiuciiph^äiolugie, 11. AuÜ., Bd. Ii, jMtg.
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sich, daß auch in iler positiven Seite der Wurzelspitze das MethylonblftU tiefer eingedrungen

uod hier stärker gespeichert war als auf der eutgcgengcbctztea.

Wie aus den Tnbdlen I—XI (pag. 204—221) enichüich, findet mit Steigerung der

Skromdichte oder M einer bestimmton Stromdichte mit Steigerung der EinwirknngBieit ein

Cbcrgang der negativen in positive Krümmungen statt. Entsprechend der früher gegebenen

Übersicht über den Anteil der einzelnen Wurzolzonen (pag. lüO) lassen sieh bei den galvano-

tropischen Krümmungen folgende Fälle unterscheiden und, wie folgt, erkliircn:

L a^r «chwache StrOme benir. starke StrSme'vön sehr geringer Einwirkungszeit

erunaohen kdne Schädigung der Wund, daher keine Krammung.
II. Strttne von bestimmter Dichte und Einwirkungszeit an verursachen eine Schädigung

des empfindlichsten VVurzelteils, nUmÜch der Wuraelspitie, dalter negativ-
gal van o tro p i 8 c h c K r U m ni u ii ^ e n.

III. bei etwas größerer Stromdichte oder Einwirkuugszeit macht sich in einer vorüber-

gebenden Turgorachwankung bereits eine eingetretene Schädigung des oberhalb

der wachstumsfHhigcn Zone gelegenen Teiles bemerkbar, während die größere

Seliiidigung der Wurzelspil/e sich in größerer Intensität der reHultier<'n<leii ne{,'attven

Krümmungen verrat. Daher n egati v>gal vanotropische mit vorher-
gehenden positiven Krümmungen.

IV, die Schädigung in dem oberhalb der waohstumsfilhigen Zone gelegenen Wurselteil

wird so bedeutend, dafl die Krümmung nachtriglich nidit verschwindet, während

aus dem Verlauf der negativen Krümmungen sieh bereits deutlich auch eine

Schädigung der wachstumsfUhis«^" Zone feststellen läßt (vgl. pag. 18<i), die jedoch

noch nicht so groß ist, daß das Wachstum einseitig gehemmt wird^ daher negativ-

positive (8-fVrmige) Krammungen.
V. die einseitige Schädigung durch den Strom wird so stark, daß nicht nur im oberen

Teil Krümmungen durch Turgorschwankungen auftreten, sondern sogar im unteren

wachstumsfHhigen das Wachstum einseitig verlangsamt oder gehemmt wird; volle

positive Krümmungen.
VI. bei noch weitergehender Steigerung der Stromdichte oder Einwirkungszeit kommt

nur noch der erste aufTurgorschwankungen beruhende Teil der positiven KrOmmung
sustande, weil nach kuner Zeit der Tod der Pflanse eintritt; halbe positive
Krümm ungen.

VII. ganz starke Ströme töten die W^urzel bereits nach einigen Minuten ab, so daß

eine Krümmung überhaupt nicht zustande kommt; also keine Krümmung.
Diese verschiedenen Stadien, wie ich sie eben bm dem Ghüvanotropismns angefahrt

hsbe, können nun auch, wie aus der Literatur des TnumiatrO|nsmns ersichÜich ist» und wie

eigene Versuche mir zeigten, bei diesem vorkommen. Abgesehen von den typischen negativ

traumatropischen Krümmungen und den entsprechenden Sehfidigungskrüranuingen erwähnt

s. B. Wiesner') negativ traumatropische Krümmungen mit vorliergehtjnden positiven

Krtbnmungen, wobei er die letateren als Darwinsohe Nebenkrttmmung beaeichnet und eben-

Uls auf vorflbeigehende Turgorschwankungen aurttckftthrt Des ferneren hat Spalding')

negativ traumatvopiflehe — positive Krümmungen beobachtet und auch abgebildet. — Einige

kleine Abweichungen finden reichlich ihre ErklUning in der eigenartigen durch den elektriHchen

ütrom bewirkten Schädigung, die man auf eine andere Weise sichtlich nicht erzielen kann.

*) WiesDsr, 1. c. pag. Wtk
^Spalding, L c.
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Bei starker einseitiger Verletzung der Wuraelspitse kanu die traumatropische KrümmuQg

so weit fortschreiten, daS die Wurael eine Schlinge bildet Bei der gewöhnlichen Versudis-

anordnung (ganze A\ u/ 1 !in stromdurchfloasenen Medium) gelingt es nicht, cino derartige

Si-li;i(ligiing der Wurzi lspitze durch den elcktrisclien Strom hcrboizutViliron, daß die- gulvam-

tropisciu: Krüiuniung zu einer hakenförmigen wird, weil glcichztitig die wachbtumötaliigc

Hegion zu sehr geschudigt wird. Setzt muu dagegen, wie oben bcctchncbcn, nur die Wurzel-

spitae dem Strom aus, so kann man bei der jetst möglichen Anwendung stäricerer StrOme

ebenfalls erreichen, daß bei Schädigung der Wnnelspitae durch den galvanischen Strom die

Wurzel hakenförmig wilchst.

Wenn man in derselben Weise, wie iSpalding') es getan hat, die Wurzelliaube von

der Wurzelspitzu entfernt, so kann man auch Jetzt durch einseitiges Verletzen der Wurzcl-

spilse traumatropische Krümmungen auslosen. In entsprechender Weise sdgten mir einige

Versuche, d.iß auch die Entstehung der negativ galranotropischon Krlimmungon nicht an die

Existt nz oder Hi i^inHussimg der Wuraelhattb^ sondern nur an eine Schädigung des Meristems

de« Wurzelkürpers g- huinlen ist.

Des ferneren Uberzeugte ich mich, daß bei den negativ galvanotrupischen Krümmungen
die Fortleitung deo Rdaes in derselben Weise stattfindet wie bei den traumatropiachen*).

Die Übereinstimmung ist also eine so vollständige, daß man mit gutem Recht den

Galvanotropismus als einen besonderen Fall des Trauraatropismus ansehen kann, woditah

insbesondere auch der mit steigender Stromdichte stattfindende (jbergang der negativen iu

positive (Schädigungs-) Krümmungen eine sehr natürliche Erklärung tindet.

Es fingt steh weiter, in welcher Weise die durch den elektrischen Strom herbeigeftihrte

Schädigung der positiven Wurzelseite stattfindet

Daß zunächst der die Wurzel durchfließende Strom als Ursache der Schädigung an-

zusehen ist, dafür liefert die auffallende Abhiingigkcit der galvanotropischen Krilmmuiigen

von dem spezifischen Leitungsvcrmögen des umgebenden Mediums einen einwandsfreien

Beweis. Diese Abhängigkeit ist nur dadurch erklärlich, daß entsprechend den Qeaetaen der

Stromverzweigung ein größerer oder geringerer Bruchteil des Stromes die Wursel dnrohfliefit.

Bei einem schlecht leitenden Elektrolyten, als welchen man das Leitungswasser ansehen kann,

wird ein größerer Teil des Gesamt-stromes durch die Wurzeln gehen , als es bei einer gut

leitenden Salzlösung der Fall sein würde. So erklärt sich die Tatsache, daß in einem gut

leitenden Medium ein staricer Strom, dw sonst sicher tödlich wirken wttrde, ohne joden

Einfluß auf die Wuraeln bleiben kann. Das sieht man sehr deutlich, wenn man die Wurseb
z. B. in Quecksilber einem starken Strom aussetzt. Selbst bei Stromdichten von KMKX) MA.
pro (^>uadratzentinieter habe ich an den nachher in Knopseher Nährlösiinpr wciterkullivicrteii

rtlunxen keinen Einfluß auf die Richtung der Wurzeln konstatieren können. Entsprechend

dem relativ unendlich gaten LeitungsvermOgen des Queckailbers ist der auf die Wursel

entfallende Bruchteil des Stromes so gering, dafl er ohne Wirkung bleibt").

Die Frage, auf welche Weise der die Wurzel durchfließende Strctm einwirkt, ins-

besondere, wie und warum gerade die positive Wurzelseite die geseliädigte ist, ist z. Zt.

nicht zu beantworten. Zunächst ist zu bemerken, daß die Wurzeln der Pflanzen nicht die

•) Spaldiii^', I. e. |>afj. 4ii2.

^ Vgl. PoUot k, I. c. pag. 24.

•) Es erinnert das daran, daß man nencrdin^rH den nienscldiihcn K<.riM>r ^'••^m die Kinwirknuc g«*-

fährlirlicr Ströme «iadurch zu ochütsen sucht, dnB man ihn mit einer mö^diclist f.'Ut Iritenden Hfdl«' (t. R
Stuß" aus ffiuem DnilUffeHeelit) nmfriltt, so daß uiuli hier infol^r,. ,_.,|t Irir. ielfii Metallen der auf den

ineuschlicbcD Körper cntfalleudu Bruchteil des Stromes vc-räcUwindeud klein und dmnit ungcfährlicU wird.
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einiigen Gebilde biud, auf die der Strom einen ähnlichen Einfluß ausübt. Insbesundere

Vmroni*) und Mine Schttlw haben sieh im Lauf der letzten Jahre mit dun Einwirkungen

ilw konstanten Stromes auf niedere Organitmen beechUftigi and dabei au6er den polaren

Erregungen der lobendigen Substanz (Lokalisierung der Stromwirkung an der Eintritts- tmd
Auütritt.sHtcUfe) uueh konstatiert, daß <las Protoplasma bei längerer Eiinviikimg dos Stromes

(z. B. bei Actinoaphaerium, l'elowyxa u. a.) von der Aiiodenseite lu-r s&erlUllt, d. h., daß auch

hier die positive Seite dos Organismus die »tärkcr gcsehttdigte ist.

Zar E!rklirung der Reiswirkungen des galvanischen Stromes auf die lebende Substans

und Terschiedene Versuche geinaiht worden. Abgesehen von der AnnHlune eines direkten

Reizes durch die elektrisehen Wellen ist der Gedanke, „daß es die elektn>lyti8eli»'ii Wirkungen

in (liT lebendigen Substanz selbst sind, welche die verseliicdeiieii Reizwirkungen hervorrufen",

der nächstliegende (^Vcrworn^). 8odann ist von Loeb und ßudgett^) die Theorie aufgestellt,

dafi es entsprechend einer von Da Bois*Re7raond suerst gemachten Beobachtung bdm Über-

gang des Stromes in einen ungleichartigen Elektrolyten, also hier von dem omgebendm
Medium in das Protoplasma dos Organismus, zu einer loncnabscheidung kommen könne.

Auf diese Weise las-ion sieh die galvanischen Erregungserscheinungen als durch itußero

i'bcmiäche Keiso verursacht unsuheu. Schließlich wäre hier noch die oben bereits bes)H-ochene

Hypothese au erwihnen, nach welcher die Wiricangen des elektrisehen Stromee auf FlOssigkeits-

venehiebungen bemhen.

Noch schwieriger als für die einfachen niederen Organismen ist eine Erklärung der

Einwirkung des Stromes auf die ans Tausenden von Zellen Ix-stehende Wurzel zu geben.

In den folgenden Erwägungen gehe ich von der von Ustwald*) zuerst gemachten

Angabe aas, „daß von einer Durchlässigkeit oder Undurchlässigkeit der (physikalisch

Bsmipormeablen) Membranen fllr bestimmte Salsa nicht wohl die Rede sein kann, wohl aber

einer solchen ftir bestimmte Ionen".

Sclmltet man eine lialbdurchlilssige Membran in den Weg eines elektrisehen Stromes, so

treten diejenigen Ionen, welche in der \\'and kein Hindernis timlon, hindurch, die anderen nicht.

,lin Falle eines einheitlichen Salzes, dessen positive und negative Ionen diese Verschiedenheit

sofweisen, werden hierdurch alsbald die halbdurehlXssigenWändeder Sitavon PotentialdiffiBrensen

TOB ganz abnlicber Art, wie man solche zwischen Metallen und Elektrolyten annehmen mufl."

Die kurze, aber inhaltsreiche Mitteilung Ostwalds ist dann durch eine Reihe von

Arbeiten bestätigt und erweitert worden. So z. I?. gelangt Rein'^"). bei dem sich eine reich-

haltige Literaturangabe Uber dieses Gebiet hndet, zu einem entsprechenden Ergebnis: „Die

Wiricnng der £insdiaUnng einer ohemisch nicht indiflbrenten Membran in den Stromkreis

iat eine derartige, als ob das Kation des Salzes von der Membran festgehalten wird."

Wenn man eine einaeine vom Strom durchflosscne Zelle betrachtet, so kann man sieh

die Wirkung des Stromes am einfachsten so veranschaulichen, daß man sich die Membran
l>ezw. die Plasmahaut metallisch vorstellt, natürlich nicht was das speziliscbe Leitungsvermögen,

ondem nnr wu das Verhalten Elditrolyten gcgenttber betriffl.

*) Siehe die bei W-rworn, Allgemeine Physiologie, psg. 444—450 ond 457, und 48S—492 und Pfeffer,

PflamenplivBiolopo, II. Rd.. pn-.'. 820—825 gegebeoeD Litetatorangaben.

») V'erwom, 1. c. pag. 457.

•) Loeb, Paa^erfl Archiv für Physiologie, 1897, Bd. 65, pag. 518. Vvr^ aueh Bernstein, Pflfigers

Archiv fitr Pliysi.ilofiic. 4^. Bd., jinf;. 2.'i9.

*} Ostwald, Zcit»ehrilt für piiysikiiliuche Chemie, lÖDO, 6. Bd., pag. 70. Für die Kinführung iu die

•isMUlglge LHeratar der physikalisehen Obemie bin ich Herrn Dr. Lssrring sn Dank verpfficfatet.

() Bein, Zeitschrift fiir pliysikallsche Obemie, 1899, 28. Bd., psg. 489.

BoUuiMb» Zvitwig. ItX». Uori IX;X1. 27
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Dali die Plasmahäule (BMcmbrauea") der pflanzlichen Zellen al» derartige balbdurch-

lllasige Winde ansiueheii sind, sei ea nun, dafl sie es yon Tornherein sind, oder dafi sie

diesen Charakter erst infolge der Stromwirkung annehmen, dafür spricht in ganz unzweifel-

hafter Weise die Ausbildung eines inneren sekundären Widerstandes beim Stromdurchgang

durch pHanzlictic Gewebe, wie er von Du Bois-Reymond beobachtet und von üstwald')

richtig gedeutet wurde.

Hit der FeatateUung» daß die Plaamahaat beim Stromdurchgang ueh wie eine halb*

durehlllssigo Membran Terhalt, eigeben sich sunächst einige wichtige Erwigungen Aber den

Übergang des Stromes von dem umgebenden Medium in dio Wurzel.

Die Wurzel liißt sich in bezug auf ihre Umgebung als ein lebendes, in sich so ab-

geschlossene« Ocbüde betrachten, daß ein htrumdurchgaug durch lobende Teile nur nach

yorhergchendem Pasrieren der Plaamahaut der äufieren Zdlen stattfinden kann. Die Wumel
ist also dureh dne halbdnrchlässige Wand von dem umgebenden Medium getrennt, und wenn

wir uns das elektrolytische Verhalten dieser Wand am einfachsten durch eine an ihrer Stelle

befindliche Metallwand voranschaulicht dcnkon, ergibt sich folgendes: die eloktropositiven

Ionen des umgebenden Mediums werdtMi auf ihrer W anderung zum negativen Pol auf der

poaittTen Wunwlselte aar Abieh«dung gelangen und hier mit d«n Hydroxjl des Wassers

Alkali«! büden; die elektronegativen ktfnnen in entsprechender Wmae auf der «itg^eno

gesetzten Seit ' Siüic bilden'). Das Ergebnis der äußeren Elektrolyse, d. h. der Elektrolyse

des umgcbt ud Ml Mediums, ist also unter der Annahme, daß die Plasmahftute in gleicher Weise

fUr daa Kation wie fUr das Anion undurchlAasig sind, Alkalienbildung auf der positiven

und Sftnrebildung auf der negativen Wunelsetttt. Bei der bekannten Sehidliehkeit der

Alkalira li^fie sich dann die Sehldigung der poaitiTen Wnrselieite auf ihren Eidlnfi und

damit der Galvanotropismua auf einen Traumatropismos durch Auflere chemische Reiae*)

aurUokfUhrcn.

Bevor ich auf die Frage, inwieweit die an der Außenseite der Wurzel zur Abscheidung

gelangenden Ionen von Einflnfl sind, eingehe, will ich einiges aber die innere Elektrolyse^

d. h. die Eldctroljrse des lebenden Protoplaaten , Toransschicken. Wenn man sich sunichst

die Wurzel als einen Komplex unabhängiger Zellen vorstellt, d. h. so. daß der Stromdurchgang

von Zelle zu Zelle durch die Plasmuliitute der einzelnen Zellen stattfindet, so wllrden beim

Übertritt des Stromes von einer Zelle zur anderen sich die elektrolytischen Vorgänge so ab-

spielen, dafi MC aar lIerb«fBhning eines ^inneren sekundlroi Widonstandea" führen mOssea.

Damit können nun in jeder Zelle polare Erregungen Terbonden aein^X die vielleicht in analoger

') Ostwalfi, 1. c, paj,'. 79.

*) E« ist das ilasHclbe FlrgfbniB, zu dem Loeb 1. c, durch die Erwägung kommt, daB es beim Über-

gang <ii'!« Strome» von einem Kloktrolytfii in einen anderen zur Itinciiabsondmnig kommen kann. VfL
anch Bcni.HtL-in I. c, hei di in sicli dii- »«pätiT vim Loeb aufgenommene Tlu-orii- t'bcnfalli» schon erwähnt findet.

») Obwohl der elektrische Strom wahrscheinlich infcdge irpMidweleher i-hemischer Pruzesse auf die

Wurzel wirkwam ist, wflrdo ich mich doch vorl&ufip scheuen, deiwGalvanotntpif>muci als Chcniofropismus «a

i(f'<5)'i«-liiK'n. Wii^sen wir docli nicht, inwieweit der bisher konstatierte „Chemotropismus" iIit Wiir/.rl iiU

solcher oder al» ein modifizierter Traumatr<>pi.«<inu>* «idcr als Osmotropismu» aufzufassen ist. l'berhaupt haben

auch die neueren Untersuchungen auf diesen» (»cbiot von LilienfeUl (Jleihcftc zum Botan. ZentralblatI,

19. Bd., 1. Abt., 1905) und Sammct (Jahrb. für wisnenschaftliche Hotaiiiiv, 41. Ud., pag. Gll, 1905) noch

0 viele Fragen offen gelassen, sind auch einander so wideraprecbeud, dafi ich nicht glaubte, mich auf

die dort geäußerten Ansichten irgendwie stützen zu dürfen.

*) Roux, (Sitzungsberichte der Wiener Akademie, 101. Bd., S. Abt., \s{i2) hat die Reobathtunic:

gemacht, dali beim TMin hu'Hng des elektrischen Stromes durch FrtMcheier im Morula- und BlaataiaatadiaiD

sich in jeder einzelnen Zelle polare Erregungen zeigen.

i_.iyu,^uu Ly Google
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Weise wii' bei manchen einzelligen Organismen auf i\cr Anotlonsfito kontraktorisch unfl auf

der Katbodenseite expansorisoh sein könnten, bezw. es könnte in Analogie zu einzelligen

Leb«irM«ii die positive Seite des Protoplasmas jeder Zelle im Verhältnis sar n^ativen go-

sdildigt werden.

Mit (lieser Annahme zur KrklUrung der galvanotropischcn Krümmungen kommt man
i<il.i( |i nicht weit. Allenfalls licßtMi sieh mit ihr <li»' negativ galvanntropischen Krümmnugen
erklären. Ebenso wie man sich nUmiich nach der )itMi(ig<-n Auttastsung vorstellen muß, daß

die Perseption des Schwerkraftreiaes durch Änderung ikr Druckverhältniase in einseinen

ZsUea, mO^^lcherweue mit Hilfe der dabei als Slatolithen funktionierenden StirkekAmer,

stattfindet, künnten auch hier die durch die polaren Erregungen oder einseitige SchJtdignng

sieher hervorgerufenfn DrucUm-liwaiikuiigen in einzelnen Zellen reiz»'rroi,'i'nd wirken.

Nimmt man an, daß der Strom auf di<-.sf Weise, d. h. jede Zelle « inzeln polar erregend,

einwirkt, so ist nicht einsusehen, auf wekliL' Weise eine einseitige Schädigung der positiven

Wuraelseile sustande kommen soll. Aus diesem Grunde halte ich eine ESrklftrung des

Qalvanotropismus auf diesem Wege fltr nicht ausreichend.

Es läßt Hit h nun aber namentlich eine jugemlliche Wurzel in elektrolvtis( li< r Hinsicht

als ein einheitliches Protoplasmasttick behandeln, «la ja, soweit wir wissen, alle Zellen durch

reichliche feinste Piasmaverbindungen in Zusammenhang stehen. Unter dieser Voraussetzung

«Ire die Ausbildung dnes inneren sekundären Widerstandes unmflglieh, und eine Polarisation

kann nur an den nach außen abschließenden Plasmahäuten der äußtn n Zellen zustande

kommen. Die innere Elektrolyse, d. h. die Elektrolyse im Innern der Wurzel, muß dann

in folgender Weise stattfinden: die elektroposiliven Ionen kommen auf ihrer Wanderung

Dach dem negativen Pol an der Innenseite der Plasmaiiaut der negativen Wurzciseite, die

dsktronegativen eotspreehend auf der entgegengesetsten Seite aar Ansseheidung. Das Ergebnis

der inneren Elektrolyse ist also bis zu einem gewi.ssen Grade dau umgekehrte der äufieren.

M:m kann sieh «lies Ergebnis .sehr einfach wie nebenstehend

veranscliau liehen , indem man sich tlie l'olaritftt au der Außenseite

der Wurzel in derselben Weise wie beim Übergang des Stromes in

«hwn metallisohen Leiter vorftdlt Bei dieser Darstellung seigt sich

sofort, auf welcher Wurselseite die verschiedenen Ionen sur Ans-

seheidung gelangen.

Fm fragt sich nun weiter, welche von den beiden, die innere

Elektrolyse des Protoplasten oder die Uußer« de^ umgebenden Mediums,

«n höherer Bedeutung ist, und ob auf eine der beiden die Schädigung

der positiven Wurzelseite zurückzuführen ist. Alit beiden ist die

Tat.sache, daß die eine Wurzelseite ge.scliildi^'t wird, die andere nicht,

entsprechend der an den beiden Wurzelseittn sich bildenden Polarität s<;hr woltl v(rtiiil»ar.

Die Hypothese, daß die Schädigung der positiven Wurzelseitc auf Alkulienbildung

h Folge der äufieren Polarität der Phttmahaut surttokauAlhren ist, hat auf den ersten Blick

etwas sehr Bestechendes, durfte jedoch kaum antreffend sein.

Wenn die Abscheidung der Alkalien tatsUchlich eine so bedeutende ist, daß durch

tie (las Wachstum einseitig sistiert wird, ho lie^'t es nahe, bei Zellen, die einen reduzierbareu

FarhstoÜ enthalteu, einen derartigen Einfluß nachzuweisen. Zu diesem Zweck setzte ich

•wohl anthokyanhaltige Wuneln von Zeit mayt aowie rolgefllrbte Blätter, letstere nach

Entfernung der isolierenden Cuticula, einem starken Strom aus. Die Wuradn von Zea mays

wiesen starke ScIiüdigungskrUmmungen auf und waren größtenteils getJHet; aber sie aeigten

«beosowenig wie die Blätter irgendeine Änderung des Farbstoffes in den Zellen.

5r7*
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Eine kleino Roolinnng zo'v^t dann auch, daß (li<^ StoflV, wolrlu- an der jxisitivcn Wurzel-

aeite im maxiiualon Fall zur Abschcidung gelangen, ganz iiiiniinalc äiud. Hui einer ätromiüchte

von 5 MA. pro Quadrataentimeter in Leitongawaaser genügt eine Einwirkungnmt Ton

10 Sekunden, um eine danernde Hcniraung des Waelistums der positiTen Wurzel»eite hcrbei-

zuftlhren. Eine Amperestande gcheidot z. B. 1,404 g Natronliydrat aus, d. h. bei einer

Einwirkung eines Stromea von 5 MA. pro Qtiadratsontinioter auf 10 Sekunden werden

5 10

lOÖÖ*3^ ' ^*^^*^ ^f^^^^^^^^ 8 ^ Quadratientimeter oder 0,000000208 g Katronhydrat pro

Qoadralmillimeter der WnnMslflttolie ausgeachieden. Es ist kaum anzunehmen, daß eine der-

artig geringe, an der Außenseite der Plasmahaut befindliche Menge imstande ist, die wachs-

tumsfilhigc Region der \\'urzol in der obigen Weise zu beeinflussen.

Es ist ferner nicht zu erwarten, daß entsprechend den verschiedenen umgebenden

Medien die Terschiedenen an der podtivwi Wanelsdte sich bildenden Stoffb stets in gleicher

Weise wirksam sind. Soweit aber meine bisherigen danmfhin genau angestellten Versuche

zeigen, sind die galvanotropischen Rrfimmungen von dem in dem umgebenden Medium

enthaltenen Stoffe nur insoweit abhängig, als dadurch das spesifische LeitungsvennOgen

bestimmt wird.

Anfievdem mflfiten, da bei gleicher anfgewaadter elektrischer Energie die sur Ab-

Scheidung gelangenden Ionen dieselben sind, auch die Wirkungen dieedben sein.' LHfit nutn

aber s. B. in 3'/oiger Gelatine einen Strom von 1 MA. pro Quadratzentimeter auf r> Minuten,

einen solchen von 2 MA. zuerst etwa auf 1''4 Minute, dann nach 2'/2 Minuten wieder auf

l*/4 Minute einwirken, so ist trotz der in derselben Zeit zur Ausscheidung gelangenden

gleichen lonenmenge der enielte EflMct ein gans verschiedener (im loteten Falle sehr starke

Schädigungskrttmmangen, im ersten dagegen S-förmige KrOmmui^ien).

Tu gleicher Weise laßt sich auch der Umstand, dafi ein Strom von 1 MA. pro

Quadratzentiiiieter in " o iger Gelatine .'»U Minuten, ein solcher von U MA. d.agegen nur noch

4 10 Sekunden einwirken muß, um positive Krllnnnungen zu erzielen (vgl. Tabelle IX und

X), darauf sebliefion, dafl die errielten Krümmungen nicht einfach von den an der

positiven Wnrselseite sur Abacheidung gdangenden Ionen abhSngig sindi

ergibt sich also, daß der Einfluß der Polarisation an der Außenseite der Plasmahant

kein zu bedeutender, höi hstens nur sekunder in Betracht kommender sein kann. Die eiB-

aeitige Sistierung des Wachstums läßt sich auf ihn keinesfalls zurückfuhren.

Die innere Elektrolyse des lebenden Protoplasten mufi schon deswegen eine gröfiers

Rolle spiekm als die ftufiere, weil die von der Plasmahaut surttckgehaltenen Ionen an dar

Innenseite des Protoplasten zur Abscheidung gelangen wttrden. Es ist aber trotzdem schwer

zu sagen, inwieweit die einseitige Anli.lufung von Ionen von Wirkung auf da.s Protoplasma

i.st. Ich halte es sogar für zweifelhaft, daß hierauf unmittelbar die einseitige Schädigung

des Prutophuimas der positiven Wurzelseite zurückzufuhren ist; wenigstens müßte dann ii>

entsprechender Weise wie oben, wenn das Kation diesmal auf der negativen Seite aur Aus-

.sclieidung l.iii;;!, eigentlich eine Schädigung der negativen Wurselacite' Stattfinden. Es ist

j«Mloi:Ii sehr wohl miiglich . (l,iß die innere eiiiseitijre Anhäufung von Ionen für die Ober-

fliichen.spannung der Plasiiiahaut von hoher Bedeutung ist. und daß durch einseitige Ver-

änderung der OberHilchenspannung eine einseitige Schädigung (l<-r Wurzel stattfindet').

') VrI. Pfpflfer, Pflnnzenphysiolopic, It. Bd., pap. 82ri. „Indes ist noch nicht entschieden, ob e» ««^

Ik'I der ^hK tuintrojiiHrlieii Renktimi ilioHer OrpAiiiHin«Mi (Amöben), wie wiilirsclieinlich ist, htm i'i»''"

pliysiulogiachvn Kcizprozeß wiler einfacli um einen mechaiiioi-hen Erfolg ImiiUelt, der dntlurch zu^tanUf
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Eljf'nsn ist OS jt'dofh Miöglicl) , und wenn ninn «Inn allmilhlit lipn Zerfall uiul die Er-

regunj^scrselieinungfn des Protoplasmas gcwinser Organismen bedenkt, mt'in«'.s Krai lili iis

oftch wahrscbeiulicliur, duß die Vorgänge der inneren Elektrolytte *) aelbst von aussehlug-

.gabendor B«d«atuiig sind. Wie oben gesehen , kann die Plasmahrat den Eintritt van ent-

sprechenden Ionen des äußeren Mediums in den Protoplasten verhindern. Wenn also i. B.
(las Kation der im Plasma eiitliaitenon Salze nach dorn negativen Pol zu wandert so wird

diiij Pn>ti»|)la.siiia der poHitiven Wurzclscito arm an den hetrelTenden fortwanderiulen Tonen werden,

da ein gleichartiger Ersatz von uußunher durch die i'lasniahaut verliindcrt wird. Da nun
durch Iioeb") naohgewiesen ist, daA das normale Funktionieren von organisierten lebenden

Substanzen, d. b. das Leben Uberhaupt, au die Anwesenheit gewiHser lonenmischungen go-

blinden ist, ist eine Sehildigung der positiven Wurzel.scite durch das Fortwandern hestimmter

lür das Lehen ertorderlichcr lon'nimisehungen sehr wohl einleuchtend. Daß die ontgegen-

gt'äctzte nt'gative Wurzelseito niciit geschadigt wird, ist entweder dadurch erklärlich, daß die

Plssmahaat für die Anionen daretilässig ist, so dafl ein Ersata oder Aastausch Ton den
umgebenden Medium her stattfinden kann, oder da0 flir das Leben des Protoplasmas die

Kxistenz der Anionen nicht so wichtig ist, ein Fortwandem derselben nicht stark als Schädigung

empfunden winl. Ks muß späteren Untersuchungen vorbehalten bleiben, festzustellen, in-

wieweit die Anwesenheit dieser oder jener Ionen fUr dos Leben den Protopla«mas von He-

deutung iit, und inwieweit die Plasmahäute der pflanalidien Zellen beim Stromdurchgang

fltr das Anion durehllstiger sind als ftkr das Kation.

Oegen die Behauptung, daß die Plasmahäute ohne ncdeutung sind, daß vielmehr die

Scliadigung der positiven Wurzelseite einfach darauf beruht, daß die Kationen der im l*roto-

plasDta cntlialtenen Salze fortwandern und durch Kationen des umgebenden Mediums ersetzt

»erden, dafi also die Schädigung in diesem Fall durch das Eindringen nicht hingeh5riger

Ionen stattfindet, spricht meines Erachten« eine Betrachtung, aus der sich «gibt, daS die

HssmahKute der Wurzel die lonenwnnderung tatsikhiich in der zuerst beschriebenen

Weise bestimmen und sich pf)larisieren : es ist dies das bereits versehiedentlieh erwähnte

ganz plötzliche Steigen des KinÜusscs des Stromes, wenn man Uber eine bestimmte Strom-

didite hinausgeht Während sowohl unterhalb wie dbOTfaalb dieser Orenie mit der Zunahme
der Stromdichte ein proportionales Steigen des Einflusses des Stromes auf die Wursdn
ilsttfindet, ergibt sich an einer bestimmten Stelle (bei Lupimu albus in 3*/tiger Gelatine

etwa bei 1,0 Milliampere yirn Quadratzentimeter) bei einer ganz geringen Steigerung der

•Stromdichte eine ganz unverhältnismäßig stärkere Schädigung der Wurzel (vergl. auch

Ttbelle IX und X, png. 218 und 219). Das erklärt «ich am ungeswongensteii daraus,

dsA infolge von Polarisation der Plasmahäute der änfleren Zellen dn hoher sekundärer

Widerstand gebildet wird, und erst von einer bestimmten Stromdichte an die Spannung

tMUBt, daft duteh die polare Witkimg des elektrisehen Stromes die OberflächensiMUinung lokal herabgcsetst

be>w. erhobt winl«.

») Vergl. l'fetler I. C, pag. 826: ,Die Verliillliiisse iiml Kilnlp' im Innern des Orpmisnuis weiden

üeh schon deshalb kompltxiert i^stalten, well der Pn>toplaH( vielleicht nicht alle Ionen jutssierei) lilüt

Oml il4-uli:iH( niMjiIieherweific j^'ewi-tHC 'rriMMniii'ren nml loksile AiiliÄufiiiineii 'ler Innen erzielt werden. Zu-

^ Itiuin miin z, Ji. nicht wiiij«cii, ob durch die scpiirierten Aiiionou und Kiilinnen (in aii:ilof;er Weise wie
«iiich eine eotqpieebende AnäeniHrkmi^ «in« ehenotakttache Beisnng ansgefilit \v inl, oder db etwa die
?wtlell« und infi(|nnle elektroly ti nclie Zersetzeiif; in frewisnen i' a rt i c eil oder Organen

lebendigeil Proluplasmas als tropiutischer Heiz einpfnuilon wird."

Veigl. fibrigt'iis Kernst, Naehriekten dnr Gesellach. d. Wissensch. zu GOttingcn 1899, pn»;. 101.

*; Die «iiMchlAgige Literatur hierfiber siehe bei HCber, Fbyaikaiische Clieniie üer Zelle, p«g. 112.
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gmügt, um den dnrcli die Polarisation enttitandenen Widerstand zu Uberwindeiit womit dann

eine aDverhältnismäßig größere Strommenge durch die Wurael gehen kann.

Äncb einige Beobaebtungen über da« Veriudton «nderer Organitmen beim Dardigang

des konstanten Strome« weisen darauf hin, daß tatsUchlich eine Polarisation an der Plasma-

haut süittfindct, so z. B. die Tatsache, daß die Wirkungen eines vorher einwirkenden

konstanten .Stromes bei der OflFnungj desselben sieh umkehren können, also z. B. bei der

Schließung Kontraktion an der Anodenseite und Expansion an der Kathodenseite, bei der

Öffnung amgekebrt Dee ferneren gibt vieHeiebt die Annahme eines allmiblieh sieb berans-

InldradeD Widerstandes durch Polarisation die Erklärung daftlr, daß bei Einwirkung des

konetantPTi Stromes bei numohen Oiganismen eine Abnahme der Stromwirkung nach einiger

Zeit SU Ix'oliai'liten int.

Diu Tatsache, daü die Plasmahäute imstande sind, nicht alle Ionen passieren zu lassen,

macht es also wabrsebeinlioh , dafi die Sebidigung der positiven Wunelseite darauf beroht,

daß das Protoplasma dieser Seite infolge der lonenwanderung arm an notwendigen Ionen

und damit stark geschildigt wird. Wenn man ferner bedenkt, wie empfindlich das Proto-

plasma auf jede Änderung seiner so labilen Verbindungen reagiert, bißt sich auch hierin

sehr wohl eine Erklärung der Schädigung der positiven Wurzelseite sehen.

Für die Zwecke der Torltegenden Untersaebnng ist es ansrriebend, gezeigt bu haben,

daß die Einwirkiin;^ des Stromes auf die Wurzel sieh tatsttchlieli in einer einseitigen

Scbildigung der positiven Wurzelseite ilußern kann. Auch für den Fall, daß die von mir

angedeutete Möglichkeit, auf welche Weise der Strom sclifldigend einwirken kann, keine zu-

tretÜHudu ist, wUrde an der Erklärung des Qalvanotropismus als Traumatropismus nichts

geftndert werden. Die Tatsache einer Scbftdigung der positiTcn Wuraelseite,
die answeifelhaf te Perzcption des Reises durch die Wurzelspitse sowie
die V o 1 1 8 1 U n d i g e Analogie d e r t r a u m a t r o p i s c b e n und g a I v a n o t r o p i s o h e n

Krümmungen lassen keinen Zweifel daran, daß der G al v a n (• t r o p i s nm s in

Wirklichkeit nichts ist als eine besondere Form des T r au matr op ism us.

VIII. Hauptresaltate.

1. Unter sonst gleichen Bedingungen (Gleichheit des q»ezifischen LeitnngsvermOgens

des umgebenden Mediums, der Einwirkungszcit des Stromes, des Wachstumszustandes der

verwendeten Keimlinge, wie er durch ihr Alter, die Temperatur und das umgebende Medium

bedingt wirdj ist bei galvanotropischen Untersuchungen die Stromdichte, d. h. die Strom*

stftrke pro Flflcheneinhei^ als «usschlaggebtoder Faktor anxnsehen.

2. Bei dauernder Einwiikui^ wirkt ein Strom geringer Dichte negativ, dn solcher

hoher Dichte positiv krümmend, während Ströme mittlerer Dichte sogenannte S-förmige

Krümmungen hervorrufen. Sehr schwache Ströme wirken noch nicht, sehr starke dagegen

nicht mehr krUmmend, weil bei letzteren in kurzer Zeit der Tod der Ptlanze eintritt.

8. Je nach der Pflansenart sind die bei derselben Stromdichte sich «gebenden

Krümmungen -rersehieden.

4. Der Einflttfi der Einwirkungszeit macht sich in der Weise bemo^bari dafi bei

Strtfmen jeder Dichte, soweit sie Uberliaupt von KinHuß auf die Wurzeln sind, von einer l>e-

stimraten Einwirkungszeit an, die um so kleiner ist, je höher die Sti'omdichtc ist, negative

1
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Krtiminungen resultieren; bii ,Str<5nieii grfißt>rer Dichte, die bei rlaueriidii Einwirkung

potiitire Krümmungen verur«acheu, ergeben sich bis zu einer bestimmten Kinwirkungszeit

u^ative und Ton einer berttinmleii Einwiikongszeit an positiye Krümmungen. Die not-

wendigen minimalen und optimalen Einwirkangaaeiten, um poaitive Krümmungen au eraielen,

sind ebenfiiUa am so kleiner, je höher die Stromdichte ist. Eine Unterscheidung zwischen

positiv und nejrativ krünimenden Stromdichten ist also nieht ziil.'ts^i^' , da man mit jedem

poüitiv krUmmendun Ötrom bei geeigneter Einwirkungszeit auch negative Krümmungen er-

sielen kann.

5. WeehadatrOme von derselben Diehte und EinwiiilcangaBeit aind auf die Wuradn
um ao weniger wirksam, je öfter in der Zeiteinheit die Ric htung des Stromes gewechselt wird.

f». Das LeitungsverniOgen des umgebenden Mediums ist f(ir die resultierenden galvano-

tropischen Krümmungen von hoher Bedeutung insoweit, als der Eintiuß des elektriseiien

Stromes auf die Wurzeln unter sonst gleichen Verhältnissen und bei gleicher Dichte um so

itirker ist, je aehleclilar daa Leitungavermflgen des umgebraden Hediuma iat, und um-
gekehrt

7. Die positiven und negativen Krümmungen sind verschiedener Natur. Die positive

Krümmung ist eine i^chädiguiigskrünimung, die sich aus zwei Teilen zusammenHctzt. Der

seitlich erste, in einer oberhalb der wachstumsHihigen Zone gelegenen Kegion stattündendo

Teil beruht auf moer Turgorsehwankung, die einer einseitigen Schfldigang der Wurael ihre

Entstehung verdankt; der andere, in der wachstumsfkhigen Region der Wurael vor sieh

gehende T>'il, dem vor alb'in das nai hträgliclx^ Stiirkerwt^rden der Krümmung zuzuschreiben

i«t, beruht auf einer eiiiaeitigen W aclistumslieniniuni; der |K).sitivoii Wurzel.soite.

8. Die negativ galvanotrupischc KrUmmung ist eine dem Geotropismus, Traumap

tropismua usw. analoge Reiaeraehmnung, wobei in gana anaweifblhafter Weise die Wurael-

•pitae das allein reiz|)crzi])ierende Oi^gan ist.

0. Die S-förmigen Krümmungen vermitteln den mit steigender Stromdielite sieli voll-

ziehenden Ubergang der negativen in positive Krüminungen. Sie setzen «iili aus cincni

*)i>eren, auf einseitiger Turgorschwankung beruhenden positiven Teil und einer unteren, als

psratonische Wachatumsbewegung anausehenden negativen Krttmmung ausammen.

10. Eine Brklftrung der galvanotropisehen Krümmungen auf dem von Brunchorst

(Wirkung der Zersetzungsprodukte der Elektroden) r>der Ui-seliawi (Wirkung von inneren

W asserverscliiebungen) cingest'lda^'cnin Wege ist nicht niüglieli, v i e 1 ni <' Ii r ist der
G a 1 v a n o t r 0 p i s m u s als ein besonderer Fall des Traumatropismus an-

sasefaen.

Die Tatsache, daß die positive Wurzclseito die geschiidigte ist, findet wahrscheinlich

ihre Erklärung in der Eigenschaft der Plasmahäute , sich beim Stromdurchgaag wie halb-

durchiäasige Membranen zu verhalten.

_
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IX. TabellarisGlie

Tabelle I. Phaseolus

Nr.

Zahl

P6.

diolite

MA.
pro qcm nach Vi 8td. naeh 1 Std. nach 8 KliL

itichtang

nach 3 Std.

1 10 0^005 alle gonida alle gerade

2 10 0,005

3 lU 0,01 alle gf^rade ulle gerade

4 6 O.DI — alle geiade —

5 10 0,02

•

— allv gerade — 8 eerado
2^-- 20*

6 10 0^02 — alle gerade alle gerade 9 gerade
1^ + 10«

7

BT.-

5 0,02 alle f^radc

8 10 0,05 alle gunule alle gerade 7-i-|-6'10*
8 gerade

—

Q Vi alle gerade

lU ü 0,1 ulle= + 5-10"

" 1

alk'= + IO-'JO«
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Belege.

Itifloras.

der Wnneln

iiacii 4 StaL nacli S Std. nach 6 Btd. nach 8 Sid. oacli 18 8td. nach 84 Btd.

mlle gerade alle gende alle gende alle gerade

alle gorade alle gmode 8 ^rraile

'J uiirc^ehuüUig

— — 9 gerade
1 sebwaeb —

——

-

•

alle gerade 4 geraue
2 unn^p-hnäßi^

4 iri;ra»|p

6--10«»
1.— 80*

2 gcrtKlr

7= — 10-20»
1 — -45»

4 — l'i"

5 ^ — 40"

1 — -60»

1 'IAO

5 — 40»
1--70»

•

6 = - 10»

4 gerade
H = _20«
2- -10«

g.-40*
8. -80*
1 gende

all« g«rade — 3 gende
2= -10«

2 gende
8= -10«

1 Parade
4- - 20«

1 gerailo

4=»-a0-30»

e- + 10*

8 gerade

" \ -20»

- 10»

1 = + 20«
1 gerade

-1
1—
1 —
1

1 ^'.'1

1 + 10»
-40«
+ 80«
— 60»
+ 40«

40»

i
20«

-II« Ii'

7 i
+

* t— 90«
, / + 20«
* \-80«
1 gerade

ö- i _7ü..

« j + 20«
5^ -

j _ SO«
1--50«
1 gerade

9 / +

. . (
20«

1
-Üü"

1--70»
1 gende

fast all.- 2 - \ JO»
schwach ,. ( , U)**

S-fönnig 1-20«
14 10" *"«-i-80»

*-l-2ü<'
(

alle - 1
+ alle-' -^-^O*aiie—

j

Bttanlaaba ZaUaäs. IMN. B«fl UC/XL 88
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Tabelle I (Fortutenng).

Xr.

Zahl
der
PH.

Srroindichtt;

HA.
pro qcm nach Vs Std. nach 1 Kt«!.

Richtuag

nach 3 Std. nach 3 Std.
1

11 10 0,1 8 fremde alle— -f 10« alle— + 20«

12 (•> 0,15 alle=+ 10« alle <^ + 90-45'

18 5 045 — alle« + 10* — alle--!- 80*

14 10 0,15 — —

15 10 0.8 — alle—+10—15« alle— -t-
80*

le 10 0^ IIa_ J. QAt all- • OA«aue— + 3ü"

17 10 0^5 alle + 90* alle— + 40*

18 6 0,5 •lle-i+ 10* alle— + 80« alle— + 45* aUe— •»•m«

19 10 1

- _ -

alle» + 10« aUe<. + 90« 8 = + 80«

2=-i GO"

ÜU

81

10 l alle + 90*> alle + 40« alU- = + 40"

5 8 alle- + 30* slle— + 90* alle— + SO« alle--«-»*

2g 7 2 alle » 4- «0« 6 f 30"

l = + 10»

' 6— + 80«

1
1- + 10«

Digilized by Google
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d«r WuMln

aieh 4 Std. nach 5 Std. | uach e Std. | naeb 8 Std. naeh 19 Std. | nacli 94 Std.

—
5 ' + 1'^"^1 — 20"

5-= + 20-30»

ß 1 + 10—90»
»-30»

4— + 80»

' »-50»
« f ' 10°

) --:iu"

1- + 40»

7 =P 20'
' — S _ GO»

0 1 + 10»
-

\
-40»

1 - + 60«

' t-io«
* 1— 20«

2^ + 80«

4-1 + ''2!• )— 40»
8-+ 80»

" \— 80»

l»+40»
" *^ 1 — 80»
1- + 80»

4- + 80-4O»
»—^-aoo — 90»

2—4-30*

,_/ + 98-80»

9» .1-80—40*

+ 30-40»

" \- 10-20»

,_l+80»

3- + 80*
»-45»
1 -f 10»

-
, _ 30"

8— + 90-80»

4_) + 20»
*~1 60»

I ( 10-20»
1-40"

8— + 80»

8-=+ 50"

2"+ 70»
— —

^

, _ 1 + 4S»
>- ^_80»
7 =^ + 7ü"

2 + ÖO»

. 1 + 45"

6 -_^ 4- 70"

3 = + 90»

iUe= + 60*

#

7- + 70*
2 - + 80*
1- + 30»

1 _ 1 + 50»
* —

i
— 40»

f +
'

1
— L'll»

ö + 70»

9— + 80»

1- |_60»
, ( + :«)«'

*
1 — 40"

7 - + 80—90"
1— +100»

, f + 50»
'

l
70«

, 1 + :«)"

' "
1 50»

7-= 4 80 - 80»

1.+ 190»

8-+ 70»
8-+100» 3 4 90"

2—+ 100»

5 • f üO
3=.+ 90"

2- + 100»

8a=+ 70—ÖO»
2- + 100»

aUe*- + 80» — :t + 80»

2 «. + 90»
«Ue- +80-90*

2-. + ßO»
8 = + 30»

2= + 50»
8 = s ;k)"

2= + ö0»
8 ^ + :u)»

2= + «)»

«Ue»' + 40» Hill' - + 10" alle - 4 40»
1

all«' ^ -» 40»

alle + 20»

I I. 1 .

alU' 4 20"

6*+ao« 6— + 80»

1 - + 10»
6 + 20"

1- + 10»
6 + 80»
1 - + 10*

28*
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Tabelle II. T.nplnos

Nr.
ZaI.i

dtT
rn.

>l riitii<li(liti'

M \ .

pro «{cm

• -

nach >/t Stil.

—

nach I 8td. nach 2 Sid.

Kic-Iitung

nach 3 Std.

1 10 0^1 alle gerade

2 10 0,1008
,

— —

8 10 0^ — alle gerade^ —

4 10

5 10 0X105 alle gerade alle gerade

6 10 Ofil alle gerade alle gerade — —

7 10 —
.
— — —

8 10 0,02 alle gerade alle gerade

«

— alle gerade

9 10 0^ — — alle gerade —

10 10 Ü,05 alle schwach +

11 10 0,06 alle— + 10* alle— +10* ^alle— +10*

Digitized by Google
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Albas.

der Wnndn

nach 4 Std. nach 5 Std. nach 6 Std 1 nach 8 8til.
t

1

nach 12 Std.
1

iiacb 24 Std.

^ 9 jr^rail«'

1 H»'ifwÄrts
1

t

9 t.'.Ta.U.

1 »t-itwärts

•— alU' gcnidt* nllc gcrude 8 gt^mde
8 anregelmUlg

i

"
1 - - 20»

!• t;<'r.iil<'

1 1 = _30»

L1 II 1 -"
8« -30 - 40»
8 gerade

8= .:«l40»
2 puiz

schwach —

alle gerade 5 = — 10»

5 gerade
nlln

- - 10—20»
6 = - 30»
3= — 10 20»

t gerade

7-- - :;0"

2= — 10 20»
1 Bcbwaeh +

alle gerade

r - -

fiut alle—— lo-ao«
alle

—— 80-30»
8= -45»
2= -80»

8.-00«
Si.— 45«
2= -20-80»

_

I

*7 - JA nci 0
f" — 4U - öU
8--80»

alle gerade hIIc

= _ 10-ao»
8=--;^Ö 40"

2«— 10"
6 = - TO-80«
a— -90-40»
1 echwacli +

6= ^70 -80«
3 - -46«
1^4.40«

alle gerade durchscbn.
— -80»

8—— 60-60«
8«— 10-80«

alle lehwaeb — — -10-30»
7—— 30-40»
2— _10-20»
1 gerade

7— 70*8—.30- 45»

•

7 = _ 70»

3— -45»

CIO«
3 {gerade

1-+ 10—20»

alle

— +10-90«
ttlle— -60-00»

aUe==- 70"

uiCjUi^Cü by Google
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Tah'A}" U (Fortsetzung).

Ziihl Stromdichtc Rielitunfi
Nr. (ItT MA.

P«. pro qcm nach '/( ätd. nach 1 Std. nach 2 Std.
,

nach 3 StU.

12 10 0,1 alle»+10*
"

I

all« ullu

— + 90-30« — + 30-40"»

13 10 0,1 alle iK'hwttch 4- alle alle« + ao* allo — + 30»
— + 10-90*

14 10 0,15 alle alle- + aO* alle— +45*
— + 10-20»

15 10
'

0,15 nlle— -f 10« alle— + 90* alle- + 40* all«-

= + 40 50»

1

10 10 Ob«
»IIa -1_ lAftalle" + uj" WlCav +W alle— -I-

40*

17 10 0.5 _ - allp«= + 45» —

18 10 0,5 aUe alle alle= + 4&» —
- + 10-»* — 4-90-90«

19 10 1 ftiie— -i-ao* alle —•I' 90« alle— + 90« alle—+ 90*

an 1A 1 all»_ J- QASAlle~ + SB" MM— +W oIIa Olksalle— +w alle— + ao*

81

m

10 s mII.' allo i ]ill«> all«'

= + 10-20° =- + 10-20" ' = + 10-20" + 10—20»

22 lU 2 alle = + 10° alle alle alle

fast gerade fast gerade fast gerade
•

Digitized by Google



der Waneln

nach 4 Std. iMch 5 Std. HBch 6 Std. »Hi ll 8 Stil. iiii. h l'J St<l. na. li L'4 Std.

6^ -f 40"

*—
) — 20«

, f ^ 20-ao«'~
1 20«

3« + 30«

— M 1 < 10-ao«
**—

\ 40 -50«
—

*"«^^_70-80«

" ^
J
- 30«

8— -SO«
8-^-46«

o f + 10-20«

^""i-60«8-— eo-70* 8— flO»

6—> + 4.'->"

* 1— 10»
V

3 H 45"

« / '

" i ;jü"

, _ i + 30«
' i— so«
e

1 = + 60"

- / + 20-30«
— 50*

1=»= +
0 i + 20-30°
* \—«1—

7—+ 40-50«
3 nni achwaeh

S-fbrniig

, f + 10-90*
^^1-40- 50«

f + 30»

1 - - 60"
3— + 4S*

« / + IO-90«

1 : 70«
I— T IV

•

— «lle

— + »-»•
•Ue— + W« alle— + W« alle— + 90«

alle— + 70« — iiUeo + 10* — aUe^ + 70* alle— + 70«

alle— + «0« die— + 00« Ue^ + TO« aUe^ + 70« — —

— — alle» + SO* —

alle» + 90*

alle

— + 10-80*

tut gcruile

alle

fa«t gvrudc



Tabelle III. BrMsin

Nr.
Zahl

i'ri

Stroin-

• ticlilr

MA.
Jirn i|<MI iiai li ' Stil. iiarli 1 St'l.

Bichtaig

nrioli Sf.i.

l zirk» 50 0,001 — — — —

8 a 0,005 — — — —

3 M 0,01 • — — alle gerade —

9
Am «IIa imhmjIa

n 0 Mi*.

6 » 0,05

. -. T--^ ^
— —

7 II alle gerade — —

o V Ojlo 29*/» cawaeh +
die andern gerade

einige achwach—
die andera gende

9 » 0,2 SO«A>—

+

etw« 40*fe-— 2(K-80*
40 «/o— + 30»

2ü-/.={iä:

t i\
10 0,2

•

11

=^-_-^..

• 0,6 — fast iil1<>

— + 10—20»

— -: - ^.

aUe.-|-80<-40« alle. + SO-IO*

12 1 grüftteuteils

Khwack +
durcbsehu.
«- + 20»

ilurchschu.

- + 40»

13 It
1 diiioIiMhn. -B+ 10* duTchfldin.. •f-20* alle. + 80-40* aUe. + flO-10*

14 2 alle. + 10* alle— +10-aO« aUe. + 30-00* aUe. + 80-iO*
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der Woneln

iiacli 1 Stil. iiiu h 5 Hill.
^

nach 6 iHd. | nach 8 8(d. nach 12 Std. |
nach 84 8(d.

— alle gerade — — all«' m^rade^
vielleii-ht einige
achwach —

.vt",> 10«

öO"'« gerade

7')" o -JO-»«
Sj5«/o gerade

fast all«'

—— 20—30"

ilie andern genule
6u«;«^ - ;w"
die andern gerade

90«/»-- 40«
10*/* gerade

fast alle — — 40«

40%— — 20«

SO*/i gerad«
fiutaUe»-20« aUe=-a>-ao« alle— --80-40« alle— -50«

«110-^-10-20» — ulle^ — 4ö« alle --—45—«0«

alb—— lO-SO«

•

aii«^_ao« alle— -»0-40« alle =-60-60« alle— -fiO-70«

alle—~ 90« aUe— -n« alle—~ 80* fast alle

— - 80-90«

alle—— 20» alle— -60« alles— 80* fast alle—— 90«

lOf»-- -30«

_
alle= -70-80«
einige achwach

S-fSnnig

tut alle

«-W«
fkat alle
-= — 1)0«

ciiiii;»' »x'hwacb

50%—— 30»
»%-. + 20«

80"/»— e«"

*"«
l
-45«

einige— + SO*

fast alle - —70«

io«/.-={iäo
10«fo— + 45«

95«/«^— «0«
5«/^« + 80-50«

—

mo= + 20«
60«/o= + 70«

30«»/«= + ao«
70«/»« + 70«

80«/c- + 20-80«
70«/6 «. + 70«

20«/o = + 20«
80«/« + 60-70«

20»/«- + 10«
80«/«—+ 60-70«

hat allo— + 80«
einif^c wenige

gerade

fast allu— -fSO«
fast alle

- + 80«
fast alle

- + 80«
fast alle

— + 80«
fast alle

- + 80«

fiutaUe— -1-90« fiMtalle— -flX)«

>Ue«i + 30-40« alle - + 80- 50« aUe- + 40-50« aUe— +40-50«j — alle— + 40-50«

BeUaiSBlM Mtim«. 1M6. H«fl IX/XI. 29
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Tabelle IV. Stroindichte = 0,U(>2

Nr.

Zithl

der
pa.

Z«Mt der
Ein-

wirkung: nach '/a SUl. nach 1 Std.

Riehtan

naeh 3 Std.

g der Wnneln

nach 5 Std.
j

nach 10 Std. nach 15 Std.

1 15 15 St 1 1 _ _ SO"
3 ^ —
7 = _ 10-20«
4 perade

_

2 l5^td7 — — — 6 - —20"
;!f;!iiizt*th\v«i'h-

6 gerade

8 - 50"

1 — 10»

l = + :»»

5 gerade

II IS

«

alle gerade 4 = 10'

2= + 30«
II mnHii

4 la 5 Sft. — alle gerade alle gerade alle gerade 2 «rhwnch —
2 schwach
8 gerade

5 12 2 8td. nnentachiedeB

6 12 2 St.l. alle gerade — — uneoteehieden

7

Tabcl lo V.

1 «M. —

•

Stroindiclito = u

2»— lOo

i=+ao«
9 gerade

1 12 15 8td. — — —

u

2^-70«
4-^ — 4.^«

%ß »rv

I—— 10«
-

2 12 10 Hui alle genulc alle gerade alle gerade einige
•ehwacA —

9«.— 80—40*
3 5-10»

3 12 "lOÄ^ — — 2«— ao*
5- -40-^«
5„ _ 20—30«

4.=—«0»
4^_40-50«
4-=— 30«

4 12 4 St.l. alle gerade iille gcmd« alle gerade alle gerade 5=—20-80«
- - 10«

4 gerade

9 19Ifi 4 Std.

2 - - 10«

1 achrlg

C. 8 Std.

•

5--10«
6 gerade
1— + 30*

8 = — 10-20«
1^ — 45'

2 porade
1 -1 40*

12

13

» 1 8__
»Up perade -

1
- alle tingef. ger.

t"
nlle gerade iineiit(»('hip<l''n

» 1 dnioliH

2= — 20»

4= + 1O-20«

6 gerade

H 2 alle— +
— imentaohifdw
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Til elU VI Stromdicht« 0,1

Nr.
Zahl

PH.

Zrif ,!.T

wirkuii^ wuh •/ Std. liuch 1 SUL

liiohtuii

nach S Std.

t; iIiT \V»ir«eln

j oadi & ätd. , nach 10 Std. nach 15 Htd.

] 12 15 Sfed. 8 = — 60—70«
3 gerade
l = i20*

8— —70-»»
8w— 80-40«
i.-+ao*

2 12 15 Std. 9 fiO -TO»
1 iferade
2i^>20-80*

3 12 i 8td. alle genule 11 gerade
2-— SO»

8^ 10»
l_-90*
8 gerade

2-—»•
7»— 00*

3 gerade

4 12 4V« Std. —

- - . .

_
•

r _
•

'

— 1 = _90»
8= -70*
1 geiad«
2 achwacb +

•

5 12 2 8td.
r

*—

8.=.— 10-20»

2 gerade
2 etwas
Curau

1 — 80"

(echrfit;)

6— -(»•

3 gerade oder
«ehrig

6 12 2Htd.

= Lk.^^ -t

4=— 70-80»
0«— 45«
2 gerade

7 18 1 Std. alle gerade 8«— 50-00«
4 . _ 20-:W«
5 p-riule iidcr

1 — + 50*

12 30 Min. alle eenide
f . - .

alle gerade

1

2— — f.<V'

7»'- 20"

5 gerade oder
•cbrig

9 12 2» Min. 7=—ao-50*
4— —5—10«

1 gerade

10 12 10 Min
5 Vf(l"

4 t^eradu

8 schwach +

11 12 & Miti.

1

! i

1

i

a = ._5_io»
2 - H 20- -iW»

7 gerade
{

1

8 — 20*

2 » :{0*

2 - + 10*

5 gerade

29«

^ kj .^ L.d by Google
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Tabelle VII. Stronulichte —- 0,2

Nr.
Zahl
der

i'ri.

Zeit «1er

Miii-

wirkuiig nuch Vi ätd. nach 1 Std.

Riclitiin

iiacb 3 Std.

der Wiirzfl

iiaeb 5 Std.

n

nach 10 Std. nach 15 Std.

1 12 15 Btd. 7 —
2— -50*
8« + 45«

2 12 15 Std. alle gerade alle gerade 7-— 20«

5— +10*
6~90*

2— + 60»

QO ioIs luv«OKI. — CSU

*"i-ao»
8«+4^«

a QAO6 — ÖU

4— + 45«

4 12 Wi Std. alle gerade 7.-80«
1.-450
4-— 8-10»

10—— 80^ 90«

1 = _100»
1—— 20»

5 12 4 8td. ulie gerade 10 gerade
2- + 10«

2 +10-20°
4«_ lO«

6 gerade
1 1 + 20"
''=1—40»
8—

+

6 12 4 Std. — — — — 7 = — 60-80»

"
i
— 60»

2 + :«)•

1 gerade

1 JU
-

m,n^ EA_antalle™—WKW

8 12 8 8td. alle gerade alle gerade — — 10=-4MO«8«— 20-aO*

9 18 1 Std. alle gerade 8-=— 50-«>*
3— — 10-30»

1 gerade

in IQ 1 ni<l. EII6 gfitEßm
•

j{ ic= — yo
7=^—40-50"
2-= + 20»

1 gerade

11 19 80 Min. alle gerade — alle gerade 7 Korade
6scnwach

—

6__flO—70»

4=-ao»
2 gerade

12 12 10 Min. — 8—— TO«
A—— QA*

4 gerade

13 12 5 Min. 8 8IM»*
7 gerade

I acbwacb +

14 12 5 Miu. —
1 alle gerade

|
alle gerade

j
alle gerade unentschieden
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Stromdichte —0,4

Kr.

Znhl
.I.T

l'd.

Zeit der
Kin-

wirkuug nach Vfl 8(d. nacb 1 Std.

Uicliluiij

nach 3 8td.
j

r diT Wiiricl

uaeh 5 Std.

1

nach 10 Std. nach 15 Std.

1 8 16 Std. — —
!

6 = + r,0-70«
l-= + 80»
1--0O»

2 10 10 Std.

8 SUL

9= + ao—lO"
, j + 60»

^^^^i-so»

9»4 40 -600

3 10 — —

•

6-+ 10«

• gerade
7= + 30«
5-« + 20«

- 1 1 -80«
1 1 HO»

- 1— tfO»
4-i4-90»
5= + 60»
1 -f 190»

4 10 5 Std. — — 5= +
3— + 10"

2 gerade

—
'

1 4:."

f.-- .W 60»
2 =• -^ 45"

1 gerade

i 11 4 Std. — — ^ alle»—4(^*

C 12 4 Btd. all.-

»ebwacb +
7 -70 -ao*

^
1

70»

2= + 20»

7 12 2 Std. — — — — — 9 80»
2-= — SO»

mlirrijr

1— + ao»

8 12 1 Rtd. alle gerade -
.

10=» -.fiO-80»
.2 gerade

9 12 :!0 Miii. nlle gerade alle gerade alle

=— 10-20«
alle

__5IO-40«

10 12

12

90 Min. alle gerade — — — 9- -40-60«
2 achrllg
las 4. m*1 — mW

Ii

IS

10 Min. alle gerade — — — l = — 70«

1 -40»
5 Ki-raiio oder

»chrag

10 6 Min.
an ^

alle gerade 7= — lO-JO"
3 gerade

, 6 = 20 —80"
4 gerade

12 6 Min. 4.-i0«
8i=-90«
2 gerade
BBchriIgnacll'f'

14 12 2 Min.
uiKMitsehieden

15 12 2 Min. -1 -
1

-
i

- uneiitecliieden

^uu Ly Google
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Tabelle IX. Stromdichte =^ 1

Kr.
Zahl
der

• Pd.

Yjv'tt der
Eiu'

wirkang nach >/• Std.

Richtnnf; der Wiintel

Hack 1 Std. iiai-h 3 Sid.
^

iiMch 5 Std.

II

nach 10 Std.
|
nach 15 Std.

1 9 B'h Std. •lie gerado 3 = + 10«

6 gcmde

1

r, — 4 20«
1 = 4- 4.'."

O — T lU

1— + 90«>

7 = + 20-:{0"
1 j Mi**
1 -

-i lU

1 = + 150*

7 _ + 20-:»»
l r lU

2 9 8 m.
%

— 2- + 70« 1 — -b 120»
1 _ _i_

7-».f90-»*

3 9 5 Std. — 3- + 50"
•> — +
1 gerade

4 = 4- 90 100°

4 = + ;to- M)"

4 9 4 .Std. — alle un-
geffthr ge-

ladfl

4=+10-90» •

— 3-^+190-160*
4---I-70-8I*
Z= + 20—JW"

5 6 »U Std — — — 4— + ISO»

8— + 60*

6 9 2 8td. alle gerade 8— + 70*

1— + 45»
8— + 120*
4— + 90«
2= + 60*

7 9 1 Std. 2=4- 20"

7 gerade

—=-

1 - 4 M*

* l — (X)"

7—— 60-80*

8 9 1 Std. alle gerade 2 4- 45*
20*

4 = — GO-70*

9 » 90 Hin. alle gende
_. • - -

' -! r——

'

-

10= -50 60"

1. + 50«
1 dürig

10=— 70-80"

l—H-fiO*
1 »chrigiuieli +

10 18 10 IfiD. —
»

9 =» — 60 —70"

3 {,'L'rinl(' odor

11 12 2 Miii. 6—— 20«

die anderen
nneutachieden

5=— 50-00*
2— + 90»
5 gerade

12 12 1 Min. unciitsfliicdcii uiK'iitsi'liii'den

4 — 50»"^
2 — 20*

3 8i'liräf,'n«ch +
3 {(eniil.'

12 1 Min

•

14 12 aO Sek. alle gerade alle gerade iillt! f;cT!idc iillv gerade
1 = - 80*

2 -= 4- 30*

4 gerade

15 Ii 10 Sek. - - 1

1

anentiekicdc«

Digitized by Google



— 21» -

Tibilte X. Stromdiehtö^ 2

7..1t 1All It 1

I'H.

/'It ilor

Ein-

wirkung nHch V« Std.

Richtung de'r Wurzel

mwb 1 Std.
1

nach » Std.
j
nach 5 Std.

u

nach 10 Std

1 () 8 StA. alle gerad« .Sednrach -f . 6» + 10*

1 pcriiilc I f «0» 1 - f 4S»
5« + 80»
1 + 4&*

2 6 7 StdT all«' };«'rinl«' 4 p-nid«'

2 - f 10»
alle

- + 10-20"
alle— + 20« iillp =. { 20"

6 5 + 20" 4 _= 90»

2 Std. alle gerade

=—- — •— .»

6' + 80«
8»+ 10*

"
1— + iaö»
4^ + 70-80»
4 + 50-fiO«

r 9 1 Std. alle

Bcbwach 4
3 - + 180«

4 ^ + ISO"
1 = + 90«
1 + 800«

6 9 7 = + 6-10«
3 i;emde

-
1

-
1

2 1 200»
4 - + l.'M)0

3 -} ßO 90*

9
~

80 Min. alle gerade _ 1 = + 180»
Ä 1 1 TAB

1 + 100»

2=-+ 70»

1 = + 20»

8 12 10 Min. —

•

— 1 = + 180»

4 = -f-
90»

3= + 120»
2= + 50-60«
2-=— 70»

12 5 Min. alle gerade 8= + 100»

5 - + 70"
4 _ + 450

TT 12 2 Min. alii- (Toradfl allf gerade alle'gondo alle gerade durehMihnittlieh
-^ + 45»

u 12 1 Min. oille gerade alle gerade 7-. + :» -50»
1 ceratle
4-=— 40—eo«

12 20 aO üek. 4^ 70»
3 - 45»

2 ^1 + -^"
'^-1-45»
6 -< 45»
3 +30»
2 whriifx

"^20 10 Sek. alle gerade alle uii-

geffihr ge-
rade

— ^ = CO 70»

4= — 2o-:{0"

l^J + 40»

8 sorade
1 «= + sO"
3=> + 50«

3 schirflg

20 5 Sek. 4=— 80"

5—- 10-30»
S aohrlLg

4 sarade
1- + TO»
2— + 30»

IT" 15 2 Sek. aneutsdiiedcii
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Tabelle XI. Stromdichte ^ 4,5

Nr.
Zahl
der
PH.

Zeit der
Ein-

wirkung naek *AiRliL nach 1 Std.

Riditnog der Wund

uaeh 8 Std.
|
nach 5 Std.

In

nach 10 Std. nach 16 Std.

6 5 = + 10"

1 fierude

5 ^ H 10»

1 ^•'•«de

5 ^ + 10»

1 Rcmde 1 - 4 30»

1 perade

2 6 8 8t(L •Uft--fl0* alle—+10> alle.» H- 10« — hIIc ganz
achwach 4

3 6 1 8(d. allflM^. 10* alle— -K 10» -

4 9 1 Htil. uUe
«ehwach +

— — — 8— 4 10»

1— 4 äo»

ICo oO Nid. alle

aehwack +
«Ha

— + 10>20*
8— H- 10—20*
2—4-4»«
1= 4-10«

6 9 10 Min

•

alle

schwacil +
alle

- + 10-20»

—
. ~ ~ .»w=r-«

2 + 180"
5- 1 120-150»
1 H 70»

1-4 20«

a _ + 270-WX)«

4 - 4- 200-250"

,
1 + 150*

1— 4-20»

7 9 6 Min.

2 Min.

4 gerade
C. — — " ^«Ik ioacBwaca +

fast alle

schwach 4-

6"" + JJO«

4—4 10»
3-H 70-80»
5-= + 40-50«
1-4-20*

— ! 1 ! 270»

13— 4 180-220»

4 - + 120-160»

1

1 = 4- 70»

8 12 2 = + 180»

4—4 120-150»

8—4-80-100*
8-4 6(MiO«

9 12 1 Min. — — — 1.4- 180«

3=4 20»
5= 4- «0-10»
8—4-46«

10 12 30 Sek.

•

2«_10_86»
1 -45»

1 4 120«

2 ) W
4^ 4 40-tiO"

1 gerade

II 12 21 Sek. —

t ^

8—.TO-80«
2-- -46«
1—20«
1« + 90«

4 + 60-70»
1- 4 30"

12 12 10 Sek..

1

5 = - 60-70«
1 =— 20-30*

, / + 60»
» = i_80»
4- 4 50-«0»
teilweiaesdurlg

I-4I0»
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Nr.
Zahl
»ier
I'tl

Zeit der
Ein-

.'irkini>i n:ich</tSt<L|mdi 1 Std.1

Richtung der Wurzeln

nach 8 SUL
|
nach 5 Std. • nach 10 Std.

|

nach 15 ijtd.

13 12 5 Sek. -
1

l

i

i

eile gerade i

1

1

alle gerade

i

i

2i>cbwach

—

9 gerade

——

'

4= _ 50-60«

9 1+40«
-

1 - CO"
1=— 10«

2 gerade
1 = + 45«

14 19 5 Sek.

*

S^ — 10-20»

^ " i
- ^O«

+ «u
4 gerade

. 1 + 80«
^'°"\-45«

1 „) +
'

1 - 70«
3- + 80-40«
4 gerade oder

•chrig

lo BS

9

=====

—

1

4«_60-70«
2 = —30«
2 _ 10-20«
1 + 20 »

Holiräg

3 gerade

16
1

1 Sek.
1 _ f

i

1
nnpnt«chicHlen

17
1

1 Sek.
1

-
1
vnentaeliiedeii

Tabelle (WeelwelstromTersiiclie.)

Nr.
Strom-

!

dichte

Zahl

der Weduel
pfo Hinnte

£inwirkung8-

seit des

Stfones

MarkenalMtand v
Wnnclspiti

'^u [ nach
H* <;inn 24 Std.

on der
e

also
Znwachfl

K o n t r o 1 1 e X «' in |) l a r e :

Markenabstaud von der
Wurzelspitzp

zu 1 nach 1 also
Beginn

|
24 Std. |Zawaehs

1 1 1 Stunde S9.5

28,5
24,8

27,5
2-2

39,5

36
82,2
38
30,5

10
7,5

7,9

10,5

8,5

29
j

29,8 1

31

26,5

24,7

49,5

48,4
i

58 I

47 1

46,4

20,5
19,1

22
20,5
21,7

2 1 46 1 Stande 28,5

22
28,4
25
20,7

38,3

39
45,2
37
34,5

14,8

17

16,8

12

13,8

24
23,5
24
28
21,6

44,5

46
47,5

48
1

20,5
22,5

23,5

21.8
21.4

1 120 1 Stunde 24
'2:!,rj

21,5

41,8

43
4f>,.'")

4:i/.

42

17,8

19,5

18,4

20,5

23,4

21,9

28
2>',5

29

43,9
44

49,5

51

50,5

20,5

22,1

21.5

22,5

20,5

4 1 820 1 Stunde 20,2
18
21

22,4

25,2

43,6

39,4

41,3

44,5
47,7

23,3

21,4

20,3

22,1

22,5

28,4
19

19,5

22,5

24

51,5

41,8
42
44,3

' 46

23,1

22,8

,
22,5

21,Ö

22

j,^„t^i.« Zaitaaf. IMM. H«A IX/XL
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Zwei neue Purpurbakterieu mit Scliwebekörperchen.

Voa

HaiB Moliseb.

Mit l Tafel.

Seit, liiiigerer Zeit Ix'Hcliiiftip'n niirli physiolnpisclif IJnt«irstjchun';rn über Purpur-

Liaktericn, die ich in nicht ibruer Zeit an einem undorcn Orte in zuüuiument'a«i}ender Dar-

atollnng m veröffentlicheii gedenke. WAhrend dieser üntenochangen «tiefi toh auf swei

neue Purpurbaktcrteii| die in morphoIogiaGher und biologiaoher Hineicht Intereaae darbieten»

and die ich deshalb hier etwas ausführlicher schildern will.

I.

Rhodocap^a suspeusa nov. geii. uud spec.'.

Am 22. Hai 1905 gab ich auf <\cn Hodon mchrorer QlasByltnder von 82 cm. HOhe
und 9 cm innerer Weite je eine Hiunlvoll von Sccf^ras (Zosirrd), wie es vi»m Meere miik-

geworlcn wird und da« ich mir speziell für iiaktericnkulturen von Triest nach Pnig sondi-n

Uel>. Auf das tSeegraü legte ich eine tote Krabbe oder einen toten »Sccstcrn, darauf goß ich

\h fast lum oberen Rande des Gla^fkfie« Triester Meerwaraer and stellte das Ganse an

ein Sudwestfenster, dem vollen Tage.sh'dite ausgesetzt. Schon nach 14 Tagen traten neben

Tersclii'-ilcnen nnderen nicdi-ifn < »rfianismen ptirsicli-blidirote Belcfje an der Wand und auf

dem Ji'iden des (itdiiiics dowie auf den Bhtttern auf. Es war ein mit einer hingen Endgeiüel

verschcneB Chromatium. Im Kuhestadium biUlete es rote, der Glaswund anliegende Häute,

im Sahwlrmstadium ftrbte es das Wasser diffüs rot. Als ich im Herbste, Anfang Oktober

dia Gefllße wieder ^'enauer besah, war darin die ganze Flüssigkeit bis liii .mf wunderhar

rosa-, pHrsichhIiili- oder pur])urrot getltrbt, an Stelle de« Chrnmtilinm, weU hi s in den tieferen

Regionen niich immer intensiv rote Haute bildete, war ein anderes i'urjinrlirikterium , die

Rhoäocajtsa suspenso getreten, die die ganze FlUä&igkeit bis hinauf schon rosarot färbte. Als

ieh in awei solche Qefäfie ein fiogerhutgroflee Stack eines frischen Herings gab, trat nach

atwa 3 Wochen eine so Üppige Entwicklung der Rhodocapsa auf, daß sie sich sogar an der

Oberfläche - einer Wasserbldte gleich aU eine tief rosenrot gefiirbte Masse von etwa

1— 2 mm Dicke ansammelte. Diese Masse bestand sozusagen aus einer Reinkultur der

BModocapsa.

' Von 'poJor die Kos«, wegen des roten Farbstoffs der Zelle. Von x»tlta — die Kapsel, wegen

der die Zelle umgebenden Schleimkapael. Der Speziesname siMpetua => schwebend deutet auf die Schwebe*

tthiffkeit

BotaaiMiM Zaiiang. I«M. H«ft JUI. 31
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M i k r o sk o p i s ( Ii «! s Aussflieri. Will rann sich Uber die Morpholo^^ic dicw-!

Organipsrau» orientieren, so genügt es nicht, ihn in Mccrwasscr niikruskopisch zu bctraihten.

di!uu hier ist von seiner charakteristischeu grüßen Schlei inkapael auch nicht eine 8pur zu

ehen (Flg. 1). Läßt man aber Tom Rande dee DeckglaBes angeriebene Tusche,

am besten ^FlQssige Perl tusche" ' zufliefieti, so tritt um jode Bakterie
eine farblose Gallerthülle wie eine Sonne auf fl oui dunkeln Untergründe
auf. Die Figuren 2— Ü /.eigen die in Tusche liegenden Bakteri«'» iti photograidiischer Abbildung.

Die Bakterie besteht abgesehen von der ISchleinihülle aus einer ütab- oder wurst-

fönnigen, an beiden Enden abgnundeten Zelle, die in der Breite sehr wenig; in der Linge
' aber sehr stark variiert. Vom derben Kurzstilbchen bis su ansehnlichen, gewöhnlich mehr

oder minder verbogenen Fäden finden sieb alle tlbergilnge. Die Lätngcnextreme können

schwanken zwischen :i,5— isu u, die breiten zwischen 3,5 /i. Die häutigsten Längen

variieren zwischen l(t— 20 ^.

Jede Zelle liegt in einer farblosen, Bllighomogenen Schlefmkapsel von ansehnlicherDieke.

Stehe Fig. 2—5. Der ßreitendurchniesser der Zelle sanimt Kapsel schwankt Bwi8chen3,6—18/i.

Wie aus den !uitgef('ilt<'n Diincn.siniifii hervorgflit. j;< hiirt lihodocapsa zu den großen,

ja \v<>nn tnau die Kapsel mit in Betracht sieht, zu den grüßten bisher bekannt gewordenen

Purpurbakterien.

Kurze Zellen haben eine kugelige oder ellipeoidiache, lange eine mehr waratOhnnige

Kapsel. In einer Kapsel liegt in d( r Kegel eine Zelle, nur bei Teilungsstadien — die Tei>

lung vidlzicht sich immer nach cim r Itichtung dos l\*aume8 - sieht man in der Kapsel l!

(Fig. W) . iMiiigc Mall- habe ich snt;iir 1 gesehen. Selbst die sehr langen fadenförmigen

Individuen bestehen in der Kogel nur aus einer Zelle. Siehe Fig. y die untere Zelle.

Die vttllig intakten, im Meerwasser li^nden Zellen zeigen namentilieh bei BttrkersB

Vergrößerungen etwas sehr Merkwürdiges und bei Bakterien' bisher meines Wissens noeh

nicht Hcdiaclitetes : eigentümliche, stark lichtbrechende Körperchen von
a u z u n r e g e I m a Iii g c r F o r m , die den PI a h in a 1 e i b wie g e k a in m e r J und bizarr

zerklüftet erscheinen lassen (vergl. insbesondere die Figuren 4 und ."ij". Bei oberiiäcbliclier

Betraohtang wäre man geneigt, die fraglichen Gebilde flir die bei viden Pnrporbakteries

nachweislich vorhandenen Schwefelkömchen zu halten, aber eine eingehende Untersuchuiig

lehrt al.sl)ald, dafi il i e roten Körperchen nicht aus freien» Schwefel bestehen,
sondern eine auffallende Ähnlichkeit mit jenen (Je bilden haben, die man
bei wasse r bl ü te bil dend c n OaciUarien gefunden, die raun Qasvakuolen
genannt hat, die aber, wie ich gezeigt habe, nicht aus Gas bestehend

' AnsfT' z. i. Iiiii tp DieiiHfo loist.-t.' mir die im llainlel verbreitete „Flüssige Perltiische" (von Günthfr
WagnerJ, tlie die J usclieteilchen iu feinster Verteilung enthält und gewöhnlich ganz frei von gröb«nD
Brocken i«t. Fftr biatolo^sche Unt«niichtingni, insbeoondere siun Nachweis von Sehleimhfillcn. Schleim-

kapieln, rilini usw. kaini idi diese Tusclio auf das wriniisle empfehlen.
- Atlerdiuga glaubte N. Wille (Über G««vakuolen bei einer Bakterie. Biolog. Zentralbl. 1902.

f. 257—2821 die in fltioihrm tmvt» vorkommenden Knrperehen, die Winogradeky als SchwefchrnpfchrD
••rkifirt liHt. als Oasviikiioleii im Siime K I e b .1 Ii ji s deuten /.« ilürfen. iillein ich lial)u schon seinerzeit il i.

p. 57) gexiigt, daü die von Wille aogcführteu (irüiide Dicht stichhaltig sind, und jetzt kann ich, oach-

dcn leb TUiothrix anf das genaueste' onterancht, bestimmt angeben, daß die ThiothrixkSmcbea wirklfch

Schwefel köinelii ii sind

In den Figuren aiod diese Körperchen infolge der Heproduktion leider viel weniger dentlich

als in Wirklichkeit.

'Moiineh. II., Die sogenannten Uasvakiiolen Und das Schweben gewisser PAyeodbraswcMM.
Boten. Sidtg. p. 47. Hier auch die eiuscblägigc Literatur.
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Indem ich mir Torbchalte^ auf diese interesMiiten Gebilde, welche ieh ab SchwebekSrpordieii

oder Airoaemen beuicline, im folgenden Barttcksukommra, fahre ich in der Beechrdbung
der Bakterien weiter fort.

Fttrbburkeit. Bei der F<1rl»unf? der Bakterie wirken die Salze des Mocrwassors

sehr störend, da sie viele Farbstotte fallen, leli gehe dalier in der üblielien Weise vor, färl>e

aber, naehdem die Salae beim erttten Fftrben in Lösung gegangen und dann weggespült

wurden, noch ein sweitee Mal nach. Auf diese Weise Ittfit sieh die Bakterie mit wässerigem

Anilinblau, Gentianaviolett, Fuchsin gut färben, hierbei nimmt aber die Sehleimkapsel auch

nicht eine 8pur Farlistttfl' auf iin<l bleibt (bilier vollHtiuidif,' niiHichtbar. Aueli nach der in

der Bakteriologie llbliehen Kapaelfarbung naeli duhne ( Krwärmcn des Friiparates mit 2 "/o

Gentianaviolettlüsung bis zur Dampfentwicklutig, Abspülen mit Wasser und Benetzen mit

2'/« BssigsRare) nimmt die SehleimhOlle der Bkodocapaa keinen Farbstoff aut Hingegen

konnte bei Anwendung der Popp lersehen Methode Ihr Geifidfitrbung die Kapsel gat ge-

ftrbt werden

Farbstott. Die Bakterien erselieinen. wenn sie in der Epr<)uv«!tte in Masse schweben,

hellrosarot. Unterm Mikroskope ist nach Kntlcrniing der Schwebekörperchen eine sehr

•ebwache, aber selbst bei starker VergrSflerung noch wahrnehmbare rötliche Firbung zu

sehen, besonders wenn man Gelegenheit hat, die Zelle parallel zu ihrer Längsachse su be-

tiBcbten. Der die rote Farlie Itedingende Farbstoff zeigt die Eigenschaften des Bakteriopurpurins*.

Eigen bewegn n^'. Die von der Kapsel umhüllte Bakterie zeigt keine aktive Be-

ffsgnng. In einem (iefaüe aber, wu im Winter 1DU5/0 Rhodocupsa in ungeheurer Menge
snd fast allein auftrat, fanden sieh neben der typischen Kupselform auch sehr aahlreiche

Individuen, die der BMioeapia in allen Stücken glichen, aber keine Kapsel besaflen and

sich lebhaft bewegten. Sie schwammen mäfiig rasch, stets un) ihre Längsachse rollend dahin,

längere und «lickere Zellen oder fädige Kolonien gondeln mit ihrem Vorder- und liinterende

wackelud daher. Häutig haftet ein Stäbchen mit einem Ende am Deekghis und vullfUhrt

mit dem anderen Ende eine kreisende Bewegung. Obwohl es mir bis jetzt nicht gelang, den

Übergang der ruhenden Form in die bewegliche direkt au beobachten, so erscheint es mir

dedi sehr wahrscheinlich, <biß die bci<len Formen zuBamniengehOren. Wir hätten dann bei

unserer Rhodocnpsa , iilinlicli wie dies Winogradsky^ bei seiner Thiothece geJatinosn be-

obiichtet hat, zweierlei Stadien zu unterscheiden , ein ruhendes mit der Schleimkapsel und

ein bewegliches schwärmendes ohne Schleimkapsel. Beide können Schwefelkörperchen oder

Sehwebek5rper, auch beide angleich enthalten. Drttckt man die mit beiden InhaltskOrpem

renehenen Bakterien mit dem Dt rki^lis , so verändern sie besQglich des Inhaltes ihr Aus-

gehen wesentlich, weil bei dieser Prozedur die Schwebekörper Terschwtnden, die Schwefel-

kömchen aber erhalten bleiben.

Keinkulturen von dieser Bakterie gelangen mir, obwohl ich viele Mtthe darauf ver*

wendete, nicht

Sporenbildung habe ich nie beobachtet

Die Sch w e b e k ö r p e r c h c n oder Airosomen. Ich komme nun auf die schon

angedeuteten Schwebekorpen lien zurilck. Die schwefclfreien Zellen enifalten in ihrem Plasma-

leib gewöhnlich der ganzen Länge nach zahlreiche, höchst unregelmaLii^ gi st.iltete Korperchen,

Pfippler, A., £in einfaches Verfahren zur Darstellung der Greifieln. Zentralbl. L Bakt Abt. 1.

Bd. XXIX, p. 346.

* Winogradsfcy, B.. Beitrige cur Morphologie ood Phjsiologie der Bsktetien. Heft I (Schwefel-

bskterieni p. 45.

» Winogradsk/, 8., l. c. p. 62.
^

81*

Digitized by Google



— 226 —
dio in rötlicher Farbe erscheinen und der ganzen Zelle ein für fiiic Bakterie ;ianz tn-mrl-

artigcs, und wenn sie dicht gedrängt vurkonimen, geradezu zerklül'teteii Au»t»ehen darbietcu.

Fig. 1—5, iMbeaondere 4 und 5. Diese im durchfiiUenden Lichte roten, im aaffallenden weifien

KSrperclien sind nicht etwa SchwefeltrOpfchen, yon denen sie der Qettbte leicht zu unter»

scheiden vermag, uoiideni sind, wie aus den folgenden UntCraucliungen hervorgeht, ihrer

Natur nat'h uiil jenen (Jebilden aiit das innigste verwandt, die bei was.serblütebildendcn

Phykochruuiuceen zuerät autjgefundeu und von Klebahn' ala „Gosvakuolen" bezeichnet und

gedeutet worden sind. Nachdem schon Brand* ihre Qasnatar auf Grand des Klebahn

-

sehen Vakitumexperimentee sehr angenweifelt hatte, wurde von mir durch eine «eingehende,

anf Experimenten un l >1>achtiin<;;en fußende Kritik bewiesen, daß die fraglichen rötlichen

Körperchen unmöglich aus (las bestehen können^. Dieser Ansieht liat sieh in jüngster Zeit

auch A. Fibcher^ angeöchluttöen. Da die sogenannten „GabVakuolen" sicherlich nicht au«

Qas bestehen, wäre es meiner Ansieht nach sweckmüßig, diesen irrefilhrenden Namen von

jetst an gans ao&ugeben. Ich habe daher schon in meiner erwfthnten Arb«t anstatt Gas>

Vakuolen, weil sie mit dem Schweben der waaserblUtebildenden Phykochromaceen sicherlich

in ursilchlichem Zusamnienhaiij; stehen, den Namen „Seliwebek'iriierihen" jjelirauelit und

würde vorächlagon, dieäen Terminus oder den damit gleichbedeutenden trenidäprachigi'U

„Airosomen" ' fUr diese Gebilde zu gebrauchen. Wenn man auf ein mikroskopisches Pift-

parat, das sehöne Schwebekörper aufweist, einen stärkeren Druck austtbt, entweder mit dem

Elnger oder mit dem zu tief gesenkten Objektiv, so verschwinden sie in den meistn Zö llen

sogleich, wälirend Schwefelkörneheu bei diener Mani]tnIation erhalten bleil)on. AlkIi <!or

bekannte Druckversuch, wonach die in einer (iluseprouvette mit starker Wand aciiweben-

d«n Bakterien durch das ritscbe Einpressen eines Korkstöpsels in das Wasser allmtthlich

aum Sinken gebracht werden, gelingt. Wfthrend aber bei den Phjckoehfomaeeen, s. B. bei

(jfoiotridua und anderen, das Sinken fast sofort eintritt, läßt die merkliche Senkung bei

Jilioilocitpsn einige Stutifbn ;uif sich warten, otrenbar deshalb, weil unter anderein die

Bakterie einen viel kleineren Urganismus darstellt als die genannte Phykochromucee und weil

die Gallertkapsel dem Sinken einen relativ großen Widerstand darbietet. Trotzdem ist der

Unterschied swischen den gedrttckten und nichtgedrflckteu Bakterien in die Augen springend:

während eine nicht gedrückte Eprouvette bis zum Meniskus hinauf wochenlang gleichmäßig

rOtgeHlrbt bleibt und auch keinen oder fast keinen Bodensatz erkennen läßt, zeif^t die ge-

drückte Eprouvette schon nach 21 Stunden eine von oben nacli untt-n vorschreitende Klarunjc.

die nach einigen Tagen mit der Ansammlung der Bakterien zu einem dichten Bodensatz

ihr £!nde findet.

Läßt man einen ßakterientropfen auf dem Objektträger von selbst eintrocknen und

t'ii^^t dann wieder ein Tröpfchen Meerwiisser hinzu, so tiber7oii<rt man sieh bei mikroskopischer

Hetraelituiig, daß schon die Eintrn( kimng genUgt, um die Srhwebekörper in den meisten

Zellen zum Verschwinden zu bringen. In dieser Hinsicht zeigen die Airosomen wie aach

in mancher anderen Beaiehniig eine iel gröflere Labilität im Vergleiche za denen der

PbykochromaceeD, denn diese vertragen das Eintrocknen bekanntlich gans gut Bringt msn

Klebatin, iL, Gasvakuolcu, eiu Hestandtcil der Zellen der wasaerblütebildendcn Pbykocbroma-

eeen. Floia 80. Bd. 18BS, p. Ml.
- Hraii l, F . H' iiirrkiiii;;.>n Iber Grenzzellen and Ober spontan rote InhsItakSrpsr derC^sso-

ph^-cecn. Uer. d. bot. (jies. XIX. lid, 1901, p. 152.

* Molitch, H., I. e.

* Fischer. A. . Thf Z<'ll.' il.r Cvannphycei-ii. Hotsa. ZeitOOg 1905» p. llQi

* Vou ai({fo ich ateige und awfta das Körpereben.
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einen Bakterientropfen «la Hingetropfen Ober eine feuchte Kammer, ao TersehwindMi die

SchvrebekOrper innerhalb 24 Stunden. Ob vielleicht der reichliche Saurrstoffzufluß ««ItM- ob

die Ausscheidungen der Zellen »ich in dem kleinen Tröpfchen allzutichr anhilufen und die

Bakterien hierdurch schädigen oder ob irgendwelche anderen Ursache» hierbei beteiligt

^aiiid, weiß ich nicht beatimmt ansageben. — Fast aofort oder nach ein paar Minuten tritt

daa Venehwiaden der Airoaomen ein, wenn man auf den Boden der feuchtai Kammer
einen Tropfen absnluton Alkoliol, Chloroform. Äther, Aseton odor Terpentinöl bringt und
die Dämpfe auf da.s hängende Bakterientröpfchen einwirken llUU. Ich spreche hier wie

»chun in meiner frtlheren Arbeit' stets von einem Vertich winden und uiciit von einer

Lttsung der Airoaomen» weU ich der Ansicht bin, daß es sich hier nicht um eine LOaung

lumdelty aondem um eine Schädigung der Haut des Airosoma, deeaen Inhalt dann in die

Um^a'huiig austritt. Ich hebe dies herror, weil der Leser der Arbeit von Fi»cher*, welch

letzterer hier gleit lif ills kein«: L'isung annimmt, vielleicht auf den Qedanken kommen könnte,

ak ob ich hier ein.' I,<).suny ix-hauptet htttte.

Die Schwebekörper verttchwinden ferner schon in verdünnten Säuren z. B. Salz-,

Salpeter-, Schwefel-, Eaaig- und Pikrinaäure alabald, desgleichen nach einigen Minuten in

verdünnten Alkalien , ao in 1 >/t Ammoniak, 8 *h SodalOeung und 3 */a wllaaeriger Kalilauge.

Aach in diesem Verhalten erweisen sich die Airoaomen der Jthodocapsa viel labiler ab die

der Phykochromuceen z. 13. die von Aphanisomenoyi flos aqune und anderen

Zum Verschwinden werth'n sie mehr minder ra.seli gebracht durcli wässerige Lösungen

von Jodjodkalium, (^uecksilbcrtlurid (,ö".o), durch reines Glyzerin, Kalisalpeter (10 "/o) und

l*/o Oamiumaiare, langaamer durch Formol (5<'/o). Joddampfe, die auf den hAngenden

Bakterientropfen einwirken, machen sie gleichfalls verschwinden, lassen aber die durch die

\irosomen bedingte Kammcrung dea Plaamaa nach dem Verachwinden der Airoaommt noch

gQt erkennen.

Hingegen fand ich in einer gesÄttigten sirupartigen Kohrzuckerlösuug ein • aus-

gezeichnetes Mitlei, um sie monatelang' zu erhalten. Hier treten- sie mit wunderbarer Schürfe

Iwnror. Von Wichtigkeit fttr die Bedeutung der Airoaomen iat, daß mit
ihrem Verschwinden auch die Ftthigkcit der Bakterien, aich dauernd
«chwebend zu erhalten, verloren geht.

Bei dieser Gelegenheit möchtt; ich auf einige Kinwändc zu sprechen kommen, die

A. Fischer^ und Brand^ gemacht haben, um meine Ansicht, daß die Airosomen das

Schweben der waaserbltttebildenden Phykochromaceen mitbedtngen, su bekämpfen. Flacher
niachle seine Untersuchungen an Anahaena ifUU^fMlis und Oscilhiriti (tniptina und bemerkt,

'laß er an dieser Oscillaria, obwohl sie k<nne Wasserblüte im typischen Sinne bildet, dennoch

sogen. Gasvrikuolen in großer Menge l»eol>achtcte, und zwar nii ht liloü in den oberättchlich

schwimmenden FtUlcn, sondern auch in den untergetauciiten und festhaftenden. — Wenn
Faden mit Gaavakuolen untei^tauoht bleiben oder feaihaften, ao apricht diea meiner Meinung
nach noch nicht gegen die hebende Kraft der Airosomen, weil durch die schleimige Ober^

fliehe der Alge leicht ein Festhatten bedingt wird und iiifolgedfsspn erst eine gewisse Sunmie

Sehwebekörperclien sich ausgebildet haben muß, um die Widerstände zu Uberwinden, ganz

> Meltaeh. II., 1. c p. 6a
* Fischer, A., I. e, 109.

« Le.
* Brand, F., Ober die sogenannten Gaavakoolen und die diflfofentan Spitaensdlen dar Cyano-

lilireeon nnr. Hedwigia XLV.
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abgesehen duvoii , daß tlic /uertit aiiftam lHmli ri Afrosomen ja zunik-hst noch nicht h< b<'nrl

wirken können, weil sie zunächst dm fipezitidchu Gewicht dar Alge dem des Wa^tfers gleicL-

zumachen haben.

Fischer «reifUt nicht daran — und Brand scheint unter einer gewissen Reeerve

(I. c p. 'A) derselben Ansicht zti/iinei^en — „daU man in allen Cyanephycecn unter gttnstigta

Umständen Oasvakuolen Hclicn kann." Mcwt-mi^ für diese Heliauptung briii^'t der genannte

Autor iiielit. Ich für meinen Teil bin ant (iriind einer vieljiihrigen Heschäftiguiig mit den

Piiykuciiromaceen nndercr Ansicht, niinilieb , daU die Ausbildung von Airoaomen eine ganz

spezifische Eigontamlichkeit gewisser Cyanopliyceen ist, wosu in erster Linie die wasserblllte-

bildenden gehören. Wären die Schwebekttrper bei *\c.n nicht wasserblUtebildenden Phyko-

chroniaceeii so verbreitet, so wilre es ganz unverstiUidlieh, warum sie erst relativ so »\)llt die

Auliucrksamkeit <l' r Forachcr auf sich gezo^'eii liiitten und warum die zahlreichen Forscher,

die «ich so eingehend mit dem Zelliahalt der Cyanuphyceen beschäftigt haben wie nicht bald

mit einem anderen, davon keine Notts genommen haben. Das Studium der Airosomen geht

Hand in Hand mit der Entwicklung der Planktologie , erst diese hat die Aufmerksamkeit

der Botaniker in besonderem Orade auf die schwebenden ('vanophyceen gelenkt und damit

auf die Airosomen. Naeh Fi seh er ist die fSa-svakuide ^.nichts anderes und nicht mclir als

das Interfeienzbild der aus anisotropem Auabänin bestehenden i^seudomitosen, deren kniiuelig

erschlungene Massen in komplisierter Weise auf das durchgehende I^cht einwirken.

Neben TölHgen Auslöschungen erscheinen aucli rote Intcrferensfarben, und alles das

mischt sich zu «leii sonderbaren Bildern, die al» (Janvakuole gedeutet wollen sind" (I. c. |>. 11<M.

Auch Brand meint il. e. p dal.» es sich in vielen Fällen nicht um einen .,niateriel[en"

Farbstoff, sondern um eine Interferenzerscheinung handele, aber gleich darauf kann er sich

der Vramutang niobi erwdiren, «es mttohten den ersebledenen Erscheinungsweisen dieser

Körper auch Terschiedene Ursachen zugrunde Hegen, von welchen sieh vielleicht auch unter

Umständen zwei zu einer Oesamtentwicklung kombinieren kOnncn." So sollten die Airo-

somen nach einer Vermutung von Brand auch v(m Karotin gebildet werden können. Er

sagt (1. c. p. 4): giSollte sich nun diu» Karutin nicht auch unter bestimmten natUrlichea Ver-

hiltnissen an gewissen Stellen — vielleicht in minimal dOnn fltfchenförmiger Anordnung —
anhAufen kOnnen?" Eb dürfte wohl im Interesse der Klarheit gut srin, wenn man unter

AiraeCMnen nur die rötlichen Gebilde verstehen würde, wie sie bis jetst bei den Phykochro-

maceen und bei meinen beiden neuen Pur|uirl»akterien aufgefun<len worden sind, und die

bei Druck vorsuhwindcn, und wenn man daher andere damit gar nicht verwandte

Dinge, wie das von Brand herbeigezogene Karotin und anderes gana aus dem Spiele liefls,

weil sonst nur Verwirrung angerichtet wird.

Nach der Auffassung Fischers wäre daher das Airosom ein Bild. Bevor man sich

zu solcher Ansicht bekennt und meine verwirft, hatte nutn sich doch irgendwie mit der

von mir durchgeführten Isolierung der Sciiwebekörper von Aphanitotufnon flos aqttat ab-

findoi müssen. Ich habe gezeigt', — und jeder, der ttber frisches il|iJlaiiMOMM<Mi-MateriBl

verftlg^ wird mit Leichtigkeit den Versuch nachmachen kOnnen — dafi man die Schwebe-

kOrper von Aphannomenott leicht isolieren kann, indem inan die Alge in 4 oder 10*/« Kalisal-

peter liegen Intit. Unter diesen lliiistiinden fault diese Alge, die Fuden zerfallen und bilden

eine bläulichgrUne mazerierende Masse, welche mit dorn Deckglas gedrückt viel Tau&ende

freier Airosomen liefert, die mit denoi der Zelle identMoh sind und sich von diesen in gs>

staltlicher, physikalischer und chemischer Besiehung nicht unterscheiden. Ein großer TeO

> Moliseb, H„ L c p. 58-66l
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der itofierten Sehwebekörper prleentiert sich in yerdflniiter SalpeterlOsung naeh meinen An-

gaben (p. 54) als deutlich rötlich erscheinende Vakuolen, welche häufig eine Unzahl kleinster

Kiif^elcheii eiitlialton , die in iehliaftcr B r o w n srlicr M'olekiilarhewegiiiitr sifli befinden. Das

kann doch nicht bloü ein Interferonzbild sein. Diene Tatsachen erscheinen mir für die Auf-

fassung Uber die Natur der Airosomen von so aubschlaggebender Bedeutung, duU sie ent-

ireder widerlegt oder in Betracht geiogen werden mttssen, bevor man etwas besser Be-

grtndete.s an ihre Stelle setzt.

liedenketi wir ferner, daß alle waKserbliUebildenden Phykochroniacecn durch den Besitz

von Airosomon ausi^fzeiclinet sind, daß die nicht schwebenden oder wassirbliitebildenden

Cyanopbyceen, selbst wenn sie mit echten waäserblutebildeuden Formen nah verwandt sind,

Icdne Schwebekörper aufweisen*, erwligen wir ferner, dafi mit ihrem Verschwinden s. B.

infolge von Druck das SehwebevermOgen verloren geht, so deutet das doch auf einen Zu-
sammenhang der Airosonien mit der Schwebcfilhi^^keit. Das? Sehweben wird auch nicht

hervorgerufen durcli ir;jjondweli ln' j^eheimni.svulh-n Lcbensvorgilnge, denn es handelt sich hier

um eine Erscheinung, die sich auch un dem tuten Objekt uß'enbareu kann, ich luhro dafUr

folgende Tatsache an. Qhioiriekia edumiktla wurde in 5*/« Formollttsung fixiert. Naeh
IVs Jahren wurde eine Portion der Algen in eine mit MoId«uwasser geflUhe Eprouvette
V rtf'ilt und niliii,' hin;,o'»telU. JSin Teil sank zu Hoden, der übrige Teil erhielt sich

»uclii idati;; .schwebend. Wenn man mit aolchen sicherlidi toten Algen, die aber noch reich-

lich Airotiomen enthalten, den bekannten Druckversuch (durch Eindrucken eines Kork-

Stöpsels in die Eprouvette) macht, so gelingt er ausgeseichnet, die Alge sinkt fast sofort

nad bleibt dann dauernd am Boden liegen. Damit ist bewiesen, daß das Schweben nicht

auf einer Lebenser.schoinuug beruht, vom Lel)en abhüngig ist nur die Bildung de.s Airosoms.

All der Alp' selbst kann man nach dem Druckver.such keine andere merkbare Veränderung

liemerketi , als daß ein groücr Teil der Airosoraen — in den ilaarzellen fast alle — ver-

schwunden sind. Damit aber geht auch die Schwebetlihigkcit verloren.

Zu alle dem kommt nun eine wichtige neue Tatsache. Bei meinen Studien Uber

« Pttrpurbakterien stoße ich auf Vertreter dieser Gruppe, die sich in hohem Grade dadurch

auszeichnen, daü .sie sich monatelang in hohen Sliind^liisern im Wasser sehweliend er-

lialten und sich oben teilweise wie zu einer Wa.s.serblüte an.sanimeln. Und ^^erade dies«»

Slcbwebebakterien la.säen int Mikroskop im Gegensatz zu Hunderten von anderen Bakterien

dieselben Schwebekürpor erkennen wie die sohwebenden Phykocliromaceen ! Soll das bloßer

ZsfiUl sein? Überlegt man daher die Sache von welcher Seite auch immer, so Iflßt sich in

.Anbetracht der in meiner früheren und in der vorliegenden Arbeit vorg«d»rachten Tatsachen

und Erwägungen nicht bestreiten, daü die nunmehr in zwei ganz v er .s e Ii i ed e n e n

l'flanzengr Uppen, den Phykocliromaceen und Purpur baktcrien kon!«tatierten

Airosomen mit der Schwebefähigkeit in ursllchlichem Zusammenhang
stehen mflssen, mit anderen Worten, dafi die Airosomen an der Schwebe-
ftbigkeit beteiligt sind. Ich will nun erwttlinei^ dafi die Ekoäocapfxi auch .Schwefel-

körnchen in überaus reichlicher Monge einlagern kann, wenn man ihr dazu nilei^enlieit

gibt. Es ist zu diesem Zwecke nur uüiig, daü man einen Ilüngetropfen mit Icbiuider likodo-

ft^Ma ttber eine feuchte Kammer brin^, auf deren Gründe sich eine mttflig konsentrierte

SebwefelksliumlOsung vorfindet. Es entwickelt sich Schwefelwasserstoff, und unter diesen

n<>dindungen beladen »ich, unter gleichzeitigem Verschwinden der Airo.'^omen, die RhodocapKh
Zellen 80 reichlich mit Sch^vefelkürnchen . daß die Zellen im durchfallenden Lichte gans

> Kleb Hill), Ii., 1. e. p. 2t>5 und 277.
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•Itinkol ei'.sclioinen. Hand in Hand damit vcrliripn die Zi llen begreiflicherweise ihre Seliwebe-

täiiigktiit und sinken iu die tieititen »Stelleu de« Hängetropfend. Unterbricht man rcchtsuiitig

den Venach, otwa kiach swei Standen, eo kann man in Tielen Zetten Airoeomen und

Schwefeltröpfchen nebeneinander wahrnehmen, und wenn man solche Zellen drilckt, ao Ter»

schwinden die Airosomen) wtthrend die Sehwefelkiirnelii n zurUckhleibcn und jetzt um so

Schürfer hervortreten. Ein Geübter kann Airoaomen und ächwefelkörnchen bei starker Ver-

größerung äufurt unterscheiden.

II.

Rhodotbeee pendens noT. gen. und 8pee.^

Am 12. März 19U5 wurde in ein 7 cm breites und 12 cm hohes Glasgefkß eine kleine

Handvoll der Ploridee Poljfide» gegeben, darauf wurde fast bis sum oberen Rande Hdgo-

länder Soewasser gej^ossen und das Ganze dann an ein Sttdwestfenster gestellt, w(» da«

GefuB stiiudenliuij^ <!eiii ilir<'kten Sfmnenlichte au^^'ese(zt war. In den folj^eiidi n Monaten,

wllhrcnd welcher di<^ Alge ahstarh, traten in dem fauligen Wasser die verschiedensten

Fäulnisorganisuien auf, später begann »ich das Wasser, nachdem es sozusagen „ausgefault*

war, XU röten, und als ich im Oktober das Geftß wieder betrachtete, war die ganae Flttssig*

keit von unten bis oben hinauf wunderseliiin rosarot gi^rb^ ähnlich wie das JVwdoatpxa-

Get'iHi nie Fliissigk' it machte den Kindruik einer ro.sarot gefiirbten Scliwefelniilch. Ich

verniut(Me sofort eine l'urjMirhakterie und, al.s ich das erste Präparat durchmusterte, sah ich

sogleich, dufi ich wieder eine neue Form vor mir hatte, die cbenKO wie die Mhodocapsa mit

einer Schleimhttlle und mit Airosomen versehen war. Ick nenne diese neue Purpurbakterie

Rhodotbeee pendens. Das GeOiß enthielt fast eine Reinkultur davon, andere Organinnen

traten dieser Bakterie gegenüber fast ganz ziirlick.

M i k r o H k o |) i sc Ii e s Bild. LilfU man zu einem trisrhen, leliciiden Priiparat Tusche- *

HUssigkeit vom Kandc des Deckgla.ses ziitlieLien, so sieht man jede Bakterie oder jede kleinere

Kolonie von solchen von einer kugeligen oder ellipsoidiachen farblosen OallerthflUe umgeben

(Fig. G-7).

In den Zelh n stechen die Schwefelkttrnchon und rötlii'hen Airosomen durch ihre Licht-

brechung so stark hervor, daß man den Umriß der Zelle kaum zu unterscheiden vermag.

V^on der Form der Zelle erhält mau den bisten Begritf, wenn mau den Schwefel und die

SchwebektSrperchen durch längeres Binwirkenlaasen von Alkoboldaropf auf den Hängetropfon

entfernt, die Bakterien am Deckgläschen eintrocknen lAfit und dann in der fUr Rkodocapsa

ingegebenen Weis«' filrbt. Die Zelle gibt sich dann als ein runder, ziemlich großer Kokkus

zu erkennen. In Teilung begrilTene Zi llen auch hier vollzieht sich die Teilung in einer

Kiehtung — sind ungemein häutig, auch linden »ich ganz kurze Ketten oder Kolonien von

fi—S Zellen. Am häufigsten sind Diplokokken. (Fig. 8).

Die Einael- und Doppehsdlen sowie die Kolonien sind atet« von einer Schleimkapsel

imigcbcn, die sich aber im Gegensatz aur Zelle selbst nicht färbt. Mehrere bis viele Schleim-

kapseln können sich zu grOfieren Massen aneinander lagern (Fig. 0).

I Von ^«Tor die Rosn, wegen des roten Farbstoffs der Zelle, und von Aqxqdiu Beh&ltnia, wsgen

der die Zelle orohaileoden 8clile]mhftlle. Der Spesissnsme pmdettt= sehwebend dentet anf die Sdiwdbe-

titigkeit
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Die Zelle ohne Seheide schwankt in ihrem grtffiten Durchmeeser swiaehea 1,8 ^—2,3 fi

(gemessen in Kanadal^alHam) , der Durchmesser der GallerthttUe variiert hei Einaelmllen

•wischen 3—14^, bei Kolonien bis 20^ (in TnscheflUssigkeit gemessen).

Mit Zeiß ' i' Immersion betrachtet, liißt die Zeile in der Hegel ]—3 Sehwefel-

kSrnchen und daaebeu noch 1—2 rot erscheinende Airosomen erkennen. Man muß schon

einigermaßen geUbt aein, nm aie iit edien, lo deutlich wie hei JKiodoeofWa nnd aie nicht,

weehalh ich sum Studiom der Airoeomea hesonder« Bkodaetypaa emirfehlen mOehte. Drückt
man mit dem Deckglas auf die Bakterien, so verschwinden die Airosomen, die Schwefel-

kSrnchen aber bleiben begreinicherweise erhalten.

Von bcsoiiderf^m Interesse ist. daü Uhodothece im Meer\va.sser kultiviert, sich monate-
lang schwebend erhält, unterwirft man sie aber dem bekannten Druckoxperiment mit dem
Korkstöpsel, so verschwindet ein großer Teil der Airosomen und die Bdcterien begitmen,

ebenso wie Ehodoetifsay langsam su sinken. Schon nach einem Tage erscheint die nrsprOng*

lieh trtlbrosa gefflrbte FlUs.sigkeit unter dem Meniskus klar, dipse klare Zone erstreckt sich

in den folgenden T/igen immer tief<'r herab, wobei Hieb die Hakt« rien unten zu einem inim«'r

dichter werdenden Satz ansammeln. Dali die Bakterie nicht su rasch sinkt wie eine Oloio-

IrtdU«, erscheint in Anbetracht der relativen Kleinheit nnd Gallortseheide, die der FlOssig^

keit auch einen viskosen Charakter verleiht, verstladlich. In einer Kontrollprobe, die dem
Drucke nicht ausgesetst wurde, ist von einem Sinken der Bakterien seihst nach Wochen
nichts zu bemerken.

Farbstoff. Von einer Farbe ist an den einzelnen Zilb-n, abgesehen von den rötlich

erscheinenden Airosomen, nicht« su sehen, sie wird erst bemerkbar, wenn die Zellen in

Häufchen neben- oder ttberdnander liegen. Die Boeafisrbe der Massenkultaran ist bedingt

dnreh Bakterioparporin.

Bewegung. Rhodoihcre zeigte mir, obwohl ich die Bakterie bereits nahezu ein Jahr

b^-obachte, niemals eine aktive Bewegung, doch wiire es nicht unmöglich, daß i^ich die ZeUen,

Ähnlich wie bei RhodocujtSa. zeitweise aus cb-r .Schleiiiiiiulle befreien und dann bewegen können.

Meine Bemühungen, diese Bakterie rein zu kultivieren, blieben bis jetzt erfolglos,

erst wenn Reinkulturen gelungen sein werden, wird es möglich sein, diese Bakterie noch

geoauef biologisch su charakterisieren.

Systematisches. Zum Schlüsse noch ein Wort Uber die systematische Stellung

der beiden neuen Bakterien. Winogradsky\ dem wir in systematischer Beziehung l)iHher

die genauesten Untersuchungen über die roten Schwefclbakterion (Jihodobakiericaceae Migula)

verdanken, brachte die ihm bekannten roten ächwefelbakterien in zwei Hauptabteilungen

anter, die sich wesentlich dadurch unterscheiden, dafi bei der einen die Zellen an Familien
vereinigt sind, währmid die andere nur freie, zeitlebens .schwUrmfilhige Zellen enthält.

Diese zwei Abteilungen gliedert Migula*, der die Einteilung Winog rad skjs vollständig

akaeptiert, in die fünf Unterfamilien

:

1. Thiocapsaceac.

II. LamprocjfStaceae.

XU. Tkiopedioceae.

IV. Amo^obakteriaeeM,

V. OiromaHaceae.

• Winogradskj l. c. p. 103.

* Migula, W., üyHtem der Bakterien. IL Bd.. p. 104& Jena 1900.

BvtaiüMiM ZcttiiB«. U06. HAftJUI. 88
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Die let^ Uaterbmilie (V) ist itl«nti«ch mit der 2. AbtaUang Winogradskys und

enthält jene Rbodobakterien, die freie Zellen darstellen und zeitlebens schwärmen. Es aind
dies die f rattunfjon : Chrowatiuni, Bhahäorhromnthm »nd ThiospiriUuni. Mit diesen Organismen
sind Hhiidocnpfta und lUiotlothece zwar am nächsten verwandt, allein da sie dem Unter-
fumiliüucharakter der Chromatium „Zellen frei, zeitlebens schwäruifuhig' bezüglich des letzteren

Merkmals nicht «ntapreoheii, so werde ida. meine beiden Bakterien in eine neue (VI.) Unter-
familie unterbringen, die dadurch ausgeseichnet ist, dafi die Zellen swar auch frei aind, wie
die der CJiromatiaceae, aber nicht zeitlebens schwarmfUhig.

Ich nenne diese IJnterfarailie lihodocapmceae. £s würde sich demnach ao die fUnf
bekannten Unterfamilien als VI. anreihen, die der

BkoäMap9aeeae (Zellen frei, nicht leitlebens achwännfilhig)

mit den beiden Gattungen:

Itkoiociifta: Zellen seitweise schwftrmflihig, etab- oder fiidenA)rmig, ron dner Schleim-
kapael umgeben.

.SkOtiottM«: Zellen bisher nicht schwärmfäbig beobachtet, rund, von einer Schleim-
ki4»ael amgeben.

vJdiraiig der TafSd.

Fig. I. Tthodocapxa Kuspm<n im Mof>rwa-<si-r. Die KamTTif'runM; dss Plasma faifolg« der AirMoinen ist sehon
bei dieser Vergröfieruug augudeutet. Vergr. ca. '300.

Fig. 2. Dieselbe Bakterie in Taseheflftgsigkdt Hier tritt die Schleimkapsel um jede Zelle als ein fbrt>>

loser Hof auf. Vorgr. ca. 30).

Fig. 9, Dasselbe stark vergrötlert. Eiue Zelle als besonders langer Faden eutwickclt. Vergr. ca. 600.
Fi g. 4. IthodoeapM »tutpenm in Toselie bei starker VergiMenmg, um die Aiioeomen sa seigen. In der

rh>>tonT:i]ilii<' orHclii'iiKMi .«ie ]c\<h-r vio\ wolliger scharf als iu WirkUohkeit. Yergr, ea. 600.

Fig. 6. Bhodocapsa.'/ieHe iu Teilung. Vergr. ca. 1000.

Fig. 6. Rhodotkeee pendem». In Toseheflflisigkeit erseheint tun jede Zelle eine Oallertseheide. Vergr.
Pii. rm.

Fig. 7. Dasselbe, aber stikrker rurgröSert. Die dunkeln Pünktcheu iu der Zelle siud ächwefelkörnchen
und Airosomen. yergr. ea. 1000.

Figi 8. Rhodothtcr yiftidftis. Nach ETitfrnuiiig iU^a Scliwefoln und di^r Airosonv^n mit Fiicbsin gefkx)>t.

Die Zellen meist in Teilung begriffen. (Kauadabalsampräparat). Vergr. ca. 600.

Dlgitized by Google



BotaniBChe Zeitung:. Jahrg. LXIV.



Altsnburg,

Pi*ror«cho llurbuch<lruck«r«i

8t«|>h»n 0«it>tl k Co.



Fig. 3. Blatt-Folge hni Slarsilia und Kcßiicllidiuiii.

Verlag von (^«^hrüdcM' Boriitraefjfer in B» rli'n

SW 11 Dessaucr Strass« 25>.



Jugendformen und Blütenreife im Pflanzenreich von Dr. L Diels

Vorwort

Die Fiafren, deiieii difsc Hlälter gellen, haben für nii«-h l^estalt

ß:e\v(»niien, als irli in West -Australien weilte. Die Flora diese*

Landes ist berülmit dnrrli Arten-Reielituni. In ihrer Kornu'iiwelt

spiefreit sich der stetifre Wechsel der fornihildenden Factoren in

schartVepriifften Hildern.

Auch das Verhältnis von vefret ativeni Wachstum und
frenerativer Helfe fand ich dort dem Wandel unterworfen. leb

wurde bekannt mit ( Jestaltunpeii, die den Piiasen dieses \\'ande|s

entsiireclu'ii. .luf^end formen sah ich vereint mit lilütenreife. (Jrölier,

als icli früher frewnüt oder vermutet hatte, war schlieUlich die

Men^ce solcher „Abnormitäten'*.

Nach meiner Heimkehr habe ich in der Literatur und aus

eiprener Krfahruuf? weitere Tatsadien aufpesucht, die denisrlben

(.Gebiete znf?ehören. Sie verbinden sich zu einem weiteiTeiclienden

Ziisannnenliangr. der, wie ich denke, auf eine neue Seite der F'ormen-

Manni>rfaltifrkeit im Pflanzenreiche Licht wirft.

Vollsländifrkeil erstrebt die fol^jetidc Darstellung in keiner
Hinsicht. Sie sucht an typischen lieispieleii die Vielseitigkeit der

Frage zu erläutern; sie verwi ilt bei den einen länger, den anderen
kürzer, je nach dem Wesen und Werte des Objectes. .\u< b Vor-
kommnisse zweifelliafter liedeutung sind absichtlich nicht ganz über-
gangen, weil .sich an ihnen die Schwierigkeiten der Umgrenzung
am besten ennes.sen lassen.

Bevorzugt habe i<h solche Fülle, die gewisse Einblicke in ihre

Bedingtheit gestatten und damit andeuten, wo die Wege weiterei-

Forschung liegen. Vorläufig sind sie gering an Zahl. Aber r.s

läßt sich .schon zuversichtlich erwarten, daß sie zunehmen w<*rdeii

an Menge und Bedeutung. Vieles dürften Versuche klären, ('berall

auf der Krde bietet sich SlolT zu unmittelbarer Beoba<'htnng. Jeder,
ob er nun an l'liysi(dogie oder Floristik Interesse nimmt, kann
fönleriide Mitwirkung leisten: er braucht nur aufzuzeichnen, was
er über Blattfolge und Blütenreife ermittelt.

Hii'r liegt ein Feld, an dem verschiedene Zweige unserer
Wissenschaft Anteil halien. Nur in gemeinsamer Arbeit kann e.s

angebaut werden, aber es verspricht P>trag nach manchen Seiten.

Berlin. B<.>tan. Museum L. Diels.
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)ihvlliim 5.'>. — Ajiiga rrptaii-* HTu. — Ak'iiiniilla 2.V>, „'44; iii) i i>i<ii's ;H4 : oloar iis;} ; Harvii.H 344 ; pcrfniigeiis

»7. — Algao8l. 92. 113. 114. 115. 116. 117. ll'J. \'ü 222: iilivloplitliornf ;'..V>: pro(ligio!»tis 205, 3W; pumilus
IW. 197. 285. 286. 317. 330. :m. .3:«. .S4.'i. ;i46. ;i47. .(14; ra-lii irnla 45 .'.7 58 87. 117; robur 313. 315. :M4

;

U8. 364. Alii ularia 311. Alifliiia arcuatum 26; ruber Ht>; aijiiatilir» lus; golani.^ajirus 316; siibtilis 244
eraminifolium 24. 25, 26; l'lantago 24. 2ö. 26. — 314, :U4: tiil,.iTulo«is 45. 113. 120. 121. 205;
AliÄinatpae 24. 151.271. — Ali.Hinataceae 24. 25. 26. — virguliÄ380. Ha. t. hum 200. 205. 221. 240. 241. 243.

Allium Cepa 174. — Alnus 81. 2:18; glutinös :m. 244 252 261. 2<i<). 302. 316. ;W7. :i44. 34-5. .346; coli

3:J6. — Aloö 7b. — Alternaria tenuis 314. 31,5. 3•^0; commune 316; ilenrici 285; hirtum 28,i. 345. --

Althaea 280. — Alvdua 275. AmaniU biaporisen Badbamia HO. — üalanaia 159. - BalaotiopHis 179. —
222. - Amanntaeoae 287. 868. - AmanrUidaMaa Balsamin« 105. — Bambosa 191. 192; aurea 1.38. —
225. - Amavyllia 277. — Amberboa enmiadd«« 166; Bambiuaceae 80. 126. 127. 128. 191. 272. 288. -
lencaatba 166; naroeeana 166. -^Ambrosia artemiaiae- Bangialea 114. 115. — Baptiaia 881. — Barbnla Piorii

fcUa 887. — Amentaecae 334. — Amnba 81. 90. — 365. — BaKonia 366. - Bartramia 282. — Batcllaceae
AmorphophallOB 151. — .Xmpbiloinojwis 60. — -Atnvg- 175. — Barfdiobolu.s .57; ranarum 184. — BH«idiomy-
dftlfftf 316. — Anagalli- urvfii.^i^ ;i8-2; caerulea 382." — cete.^ 5".i. 2..»2. 2.'i7. 2(r.. 266. 348. 341» — Hauhlnia 127.

Anaiia 275. — Andropit da In |in'>ide« 220. Anemone - HegL'ialDM l"^ '.; pigra 200. - Hi gouia .'»0; lti])iiiii;i-

48. — Angelica polydada 14'.!. .Angiopteri» 75. Hrnla M'mpi'rniir<'ns .15U. IJcnetittes Mdiin i i

Vngiiwiperniae 5. ;io' 36. :i7. 147. 141». l.')0. 215. 2h;1. 'J6. - IJerberis 9.5. - lierisia 22.3. -- lliTtliulh tia

286. 379. — Anoiiu. l iie 14. 126, 175 — Antedon 214; exceltsa 167. — Berula 11. — Beta 103. ItH, 3ii5, 312.

Tosacoa 214. Antiiinaiia 142. - Anthoceroj« 123. 149. 321; vulgnri« 207. 304. .370. — Betula 169. 220. 221.
286. ;n9. - Anthocerotae 179. — Antirrliinmn 19. — SäH.5. 309. ;W3; nana 376; odorata .309; viTriieosa 309.

Antithainnion 116, — Apbanochacte 222. Apium ,
Bijjnoniafeae Ö3. 208. — Biophytuni prolifenim 357;

79. - Apocynaceae 255. — Aponogeton 74 ; Boinieri- sensitivum 357. — Miaki a gracilis 368. — Bogoria
utu 95. — Aponogetonaceae 47. — Appeadicola 55. — 55. — Bolbopli^lluni .5.5. — Bomarea 74. — Bombaceae
Aiabit loDgeailiqu« 165; tunetana 165. — Anebnaatbe , 835. — Boragiuaevac 254. — Borouia faatiipata 288.
Mnamemii 127. — Araliaceae 25-3. 802. — Aisncaria — Boatricfai«be 192. — Boatiychua 144. 2iu. — Boa^
BidwiUi 849. — Aiaaearicae 80L - Arcbägoniata« wdUa 165.— Botrychinm 140i 182. 888.888; Lnaarla
B7.157.1T7. — Axoliiciadnm 808. — Aranaria gi««n-;187. 171. m 181; («niatnin 140; virgiDiaaiiB 125.
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14Ü 180. 181. - Botryopteridcan 308. liotrvti.s

linerea It!. 1S4. 348; vulgaris 'i3M. — Boudiera
85. — Bowi-nin 146. — Braebv^lossac 1)<8. — Brachy-

Bphvlluin 1<J1. ::66. — Rrassiit ä i«t4. 21).'"). elongata 7Ö;

tlustri» 78; jiersica 78. • HromoliaccHc 207 —
romiu horde«ceu8 ;135 ; moilis 343. 344. — Brujf-

mansia 89. — Bryonia 142. — Bn oph) ta »3. 14U. 177.

286. aö5. — Bryum 231. 282; badium 76. — Buffonia
maiiTCtanica 165; tenuifolia 165. — finlbopbyllum
EiicRooni L>8ä. — Bwplwmin atlanticoai 106.— fiur-

huigca pauciflora 878. — Bnnnaiiniaeea« 808. 819.

Cai-teae 28.3. — Cacoma nitPiis 84. 264. — üajanUB
in<ii('ii-( SQ. Caladenia m. - Calccolaria 48. —
Caldt^.Hia 2ö; |)uriiassifolia.24. — Calla palustris ITil.

— Calli»ia 297; repfDs 13. Callitri« (|iiailriviilvi!*

253; robu.sta 286. - Cnllopsii« Volkfiifii IT"). Calluna
vulgaris 77. ('alvpo;;ria Trichoinuni-' 17!>. — Cain-
panula Traiheliiim 4'J. ('amp.iiiuUncHf H.*». —
CamptopU-ridinai" ;1Ü8. — Cainptoptcris 307; Äpiralis

305. .3i»7. mi — Catidollca 94. — CannabiB 321. 322.

.328; sativa 128. — ClMinaccae 150. Caprifoliaccae

77. 175. — Camicnm annuuni 288.240. — Carex 47. 255;
ampullacea S9B8; bitolor 288: oapillaria 288; curvnla

28Si ferrifinea 288; fima 888} dweota 126; G«od«-
noagbii SN); incnrvm 288; intanor 865; aucHvlochitt

288; orniUiopoda 208; sempenrireB» 288: trfipenna
aS5. — Carlina acaulia 208. — Carpinas 298; Betnlus
110. ('art.riu !<3. — Carya oiiviformi« 238. -
Caryocnr villomm 167. - Cnni'ophyliacoac 106.

Ca^-sia Beareana 62. - ^ C;i-i>y(iiai ( ao 141. — l'asuaritiii

147. U)0. 282. — Catapodium loliui.curn lO'i; lyrlicmn
166. -- (^afascliiin 3.'h : >;aifritiim var. ])ailiy;:l<>8!iuiii

819. — CathcartJcH 3t>8. Cattl< ya labiata var Back-
housfna 159; var. Tvianae hVi. Cauleipa 117. 295.

296.861; prolifora 61 2 )4. 2wy. 295. ,353. SüO. — Ceiba
gatandra 199. — d lnuHia Lindsayi 8I81. — Celtis

1. — Ceotaurea 190. 209. 212. 213: americana 212.

218; atropurpurea 213; cyanua 213; liavnatdii plumo^a
819; rhenana 218; •eabio8a218; apinttloaa 218; VomU
819.— Ccntroapennae 866.— Ceratopteria IbaKctrotdes
280. — Centostjlis 55. — Cercocarpas 95. — Cerco-
•pora apil 288. — Cercbclla paapafi 384. — Cereus
123: uyctalU 144; Scheorii 319. — Ceropegia fiisca

127. — Chactocera» 8. 9. — ChamaeantliUH 55. —
Chamaephyta 1.34. — Chatnaerops 137. — Cbando-
nantlius 179. — Cliara 14. 17. 18; dclicatula f. bul

billifcrR 269. — Characpae 2-37. 286. Cheilantlios

Szowit!>ii 62. 159. - Chotlolejeunia 238. — Cheno-
podium 3.")2. — CInloschista 55. — Clilamvdomoimdineii
90, 93. Chlorca vir«'scenB 368. — Chlorophyt-pa»;
2. 30 45. 113. Chondroroyces 169; apiculatiis 169.

— Cbroococt us 249. — Cbrysantemum 295. — Cliryso-

monadincae 269. — Chrysomona« 333. — Chuiiiclla

9. Chytridiiia 45. — Ch> tridineae 247. — Cichoricae
132. — Cinobooa 96. 208. — Cirrhopetalutn 55. —
Cixaiam BoiMieri 867; PioUeri 867.— Citrus 79. 820;
Anrantinm 366. — Oladonia badllaria 269: rangifcrina
269. — Cladophon 23. 141; crispaU 317. — Clado
«tophus rerttcillatUB 172. 865. — Clarkolla SH2. —
Clalhrclla Trciibii 364. --• Clatliroj)tt'riH mcni.'icioidi's

256. — Ciavaria 89. - Claviccps pur|mrea l.'tü. 317.

3;i6. — ClfinHti.s vitalha ;!.'i7; vitii'rlia :i"i7. Cleotno
amblyocarpa lü.j; arabita Ui."). CliUnrtia 22'. —
CUmaeiac-oac 173. — Clivia iniiiiata i.iO, Closteriuni

316. — Clostridium 235. 2116; l'astcuriaimm 120. 2:i5.

236. Ciiicus nuiticus 142. — Cochlcar a .\rnioracia

172; ofliciuali!* 370.

—

Cochm272; Iiiajai 166; nucifera

125. 128. 2^8. 304. — Codium tomentosutn 3;<1. —
CodoBopaU Tangchen 288» — Coelogyne ib.— Coelo-

;,'vtiiii;u' .55. OMBOgoniaeeM 833. — Coenug 27.S.

1 ( ortt a 48 79. 192. 224. — Colaeium vcaiculoaum
2iX\ — Colchicum 34. 3."): aufumnalo 1^!. ;U; cro««

Horum 96j provinciale 79. — Coieochaete 2. 117. —
Coleosponum Enphraaiac 343; Seuociotiis -343; Tuui-
laginis 84a — Coleu* 29.5. — Colloma 2.37. - Col-

pomenia siDuo^a 222. — Commelinac^ae 175. -

Compositae 207. 288. 803. 319. - Comptonia 30:1

— Confrrra 888. — Ooniferae 42. 81. 94. 173. 206.

286. — Coolagata« 842. 250^— CoDvaUaria II t majalii

270. — CoBvohits 98. 28; loaeoffBBiit Sa 8i 28. —
Convolvulaccae 158. 174. 177. 186. 187. — CoovolTnlw
1.59. 209; acammonia 18. 46. — Con^xa 187. 188. —
(^pt'podfii 42. — Coprintjs 266; micaccus •2!:5

Coj)rosma Ituucri 318. — Corallina 76.-- C'orallini «)'

HO. Cordvliiic tortniiiHlis 151. -- Coreosma 95 —
Con'throii -^.'y; Valdiviae 9. — Conuoj)liyta 98. 149.

Ciirü;« l ar 303. Corniis iiia!« 319. Corlicuni

javanicuin 272. CortiiiariiiH 364. - Coryanthes

macutata 159. — Coryilalia 271 ; ciariculata 3.j7; Wett-

stcinii 271. — Coryueapora Mazei 12^. - Coneinodu-

coidoae 8. 9 — Coscinodiscus 8. 9. — CotyledOB

Devensi« 382; gibbosum 297. — Craaoulaceae 175.—
Crataesua 82. — Credoena 161. 167. - Crcpis tectomm
IMT-^^CriBoklM 20«. 214. 815. - Ciocoideae 825. -
Croew 151; venraa 808.— Cranartiom aadmiadenni 11;

Ribicola II. — CroseandM 878. — Craciferae tfl. 96.

128. 125. ft62. — Crypbaeaeea« 178. — CryptococeM
Bainiori 317. — Cry|»togainia 309. 311. Cucurbita
123. 280; Pf'po 128. 349. - CunoiiiHnu«- 175. —
C^iipiiv-u-i 16">- - (^ipulifcrae 143. — Cu.s<-utn 2<)9.

—

('ll^^ollia caloplivlla :'.03. ;i:W; fpioata 303. 3;-t6. —
Cmleriu 1. 117. Cvaiiopliycoac 76. 189. 194. 200.

241. 24"*. 249. — Cyatlieaci-aV 307. — Cvathophorum
178. Cveadaceae 17:«. 305. — Cvcadeae 146 301.

305. .306. 8U7. — Cycadofiliccs :?05. — Cyca« MicboltSÜ
76. 301 ; revoluta 46. 140 141. — CycUunen 79; aredeoB
III: Miliarakiaü III. — Cydonia ralsaria 198. —
Crhodritoa spongioidw 167. — Cynara 858; Scolymus
77.— CywwioMnni <Hü. ~ Cimorebia compacta 96. —
CyperaccM 24. 101. 168. 2SS. 888. 808. 319. 385. -
Cypripedinm 208; bellatalan 121; Lawreb«! 121;

Lawrenceanum 191; tibettenm 175. — Cyrtandraoea«
288. — Cyatolejeania 238. — Cystosira 98. 898b 881;
barbata :tl2. — Cyttaria Darwiiii 89.

Baitvlio^iili-n l>aetylis glonierata 34.3. 344.

—

nat-dali a |uri( in.i 'j;'.:5. — Dai'dulus 172. — Daraaao-

uium strllatuni L'4. — I )aiiii)iara 191. — Danaea 7').

-

Da.sylirioii m-tn inun 2.">4 273. 276. 302. 3:}4. -
Uatisca caniiabiiia 46. 254 - Datura 196. 209; arborea

196; metnl 196; quen ifolia 196; stramonium 195. 196. -
DaucuB biseriatus 166; carota235; sahariensia 166. —
Dawaonia 178. — I)aw»onicac 177. — D^matinm albi-

cans 285.— Dcndrobiioa«55.— DeBdrobium 55; nobile

20. — Ovadroaycyoa aokotiaaa 165. — Deamidiaeeae
2. 00. 882. — DettterAonro^ 184. — Deutsia WUaoBi
272. — Dewalqnea HalaemiaBa 167. — Diatonsa« 8.

9. 76. 160. 172 190. 19.3. 20.3. 204. 841. 84a 869. 365.

-

Dipplla nupifVra 172. — DicnctnoBaeete 178. — Dicoty-
Icdouia 147. 36<J. — I>iiranum acoparium 178. —
Dictvopliora 266, — 1 )i« t vophyllum 805. .307. 3;36. —
Dict'v o])tl•^i^' 92. — Dirtvöta 5. 92. 3.30; dicbotoma 3.

;h2.h. ';m. ~ Dii't\ otac ea'c 3. 5. 12. 321. 328. — Dimor-
l>li.>t. i a pluviali« 174. — Diiiotlagpllafaf 76. — Dionaea
iiiusLipula 357. — Dioscorea 1.55. 156; dlustrata 1.5,5.

-

Dioscoroat! 145. 150. 151. 154.225. — Diplotaxis iimnil;'

6.3. — Diptcridoae 168. — Diptcridinae 308. — Wp-
teris 307. — Dipterocarpeae 77. - Disa 176. — Du*
Gomycatea 124. 247. 264.— Diaooaia Rbododeadri 28& -
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Di»cula IMatanl 88. — DoiyHiithcs i:»0. 151. - D"
thicliloe 159. — Dotidaceaö 2:U^. — Draba borofilin

62; cappadocica 165; mandoninna 139. — Dracacna
165; Dneo 150. 151. — Driiny» Winteri 83. —

207; Bankiii 88. — üroscraccae ;151. —
DnpMOM 283.— Dxtm oetopetaia 220. — Dunalialla
81. 90. 91~ 881; Mlina 76. 81. 90.

Eccremocar{ius acaber 'dbl. — l'Aliiiii<ino -JüU. 21-1.

215. — Ecliinodorus 25; ranunculoiiioH 'J4: var. repßns

'ti. 26. — Echinoidoae 19. 70. — Echiim» 211. 273. -

Elatostema acuminatuni 'Mi. 35. 9.'>. — KÜHma 25;

Datana 24 26. — £l<Klea 52; canadeosis 49. 52. —
Elvaa spicate 288^ — Empetram nigrum 220. 819;
raDrum :fl9. — Emiiaaa 172. 189.— Entomophthoraecae
157. 172. 189. — Epi^aea repena 77. — Epilobiaceae
255. — EijuiHi'turii Tti-, jirv<iisi' tiO; Zcillfri Uh. —
Eremuru» Aiu-luTiamis 17-t; Korolkdwi 171. Ena
55; semiooiiniitii •j!x2. Erica lui-'ti-iilis 11; tiTtiiiualis

127. — Eri;,'croii 112. 177. lt<7. 1.h8; acris IS«; Hiniiiiis.

Ib><; glabratus 1H7; polymorphus l""?. liS8; uuinuru-«

187. l8*. — ErinuH ali>inu8 136. - Eriophorum Scheiich-

xcri "JviS; vaginatum 2><3. -- Eriophyca 983. — Eriopus
17m. — Erisyphcae 75. — Erodium cicataiiam 63. —
Knobotrya japoniea 888. — Ervstiptiaceae 80. 172. 241.

246. — Eryaipheae 24«. — Ery*iplie 247. 843; Graminis
.»22. .337. ^43; Ricini 28.V — FJrythrina 3.52. S8.S: platica

Ui6 — Erythroniutn 3(3."». — Erythroxylon Coca 176.

1H2 2<)8. 2/2. — E«oallonin 175. — Et fimodiriinis !). -

Eiibi'rborifl 9."i. — lliu-a! y))tUH 372, capitoliata 2">.")

Eucainpia «; balaii-*f iuni 9. Euchistiis 27."!. — Eu-
Klcnacvae 200. — Eufilcim saii|;iiiii<'a Hl. f^ulophia

Duda 96. — Eupatoricao 28«. 319. — Euphorbia 142.

165. 256. 364; Cyparissiad 3'20; Lathyris 20; lophocoua
191; ueriifolia 140; procurobcus 272; trigona 282. —
EupboffMaeaae 851. — Eupbrasia picta 48. — EvoDy-
niM enrntMits ]8S|JapomeiM 198.— Eioascpae 247.—

, Eiobasidinm Rhododendri 219.

Fagopvriun tflculontuin 104. 236; aativuin 12?<. —
Funa m. 200. 2:i5. 2^1. 282. 284; antan-tica i?U; nil-

Ttnca var. Sieboldii 140. — Farsetia 8tylo.«a 12rt. -
Peb'ea apiculata 32. — Fcstaca 160. 310; elatior

m. 344; Hallcri 2s !: heC rophyll« 843; ipalebella

ÄJ; puinila i83; rupii a))rina 2j!<3: TartaSK}: iolarea
m. — Ficaria 207; v.'rna 20. 207 — Ficiis 190;

C'»riea 125. 239; Krislmae .119; pumila 140; retusu
T»r. nitida 140. — Filicc« 20. 60. 123. 140. 141. 146.

U9. 1.50. 157. 158. V'u ]»]. 1X2 1H3. 20» 215. 2;iS.

m. :m. 319. S;«. li-^i — Fi.-i.sid.nH - Flaj,'.'liatac

" 9. 90. 91. — Floridt-ao 114. 115. 117. — Fontinaia-
>»e 173. — Forsythia .56. 96. 159. — Fos.sombronia
ISO; longiseta 94. 177. 180. — Fragilaria 8 — Fritil-

lari» imperialis 270. — Frondosae 176. — Fucaceae 3.

4 5. US.m 296. — Fucbsia 267. 285. — Faeua 8.

4 7. 92; tenmtus 4: viriMdei 881. — Fanaria 281.
232; hygrometrica 28ß. 969. 878. — Fangt 221. 285.
•«2. 899. 949; imperfecti 81. 87. 240. — Funtumina
r,2. — Faaarioin 16. 21& 388. — Fu«iooooam vero-
uease 88.

Otgea 48. 272; boliemica 223; t'olioea 272; lutea
151 ; peduncularia 272. — Galactinia succosa 262. 263. -
GunetophyU 149. Gamopetalae 127. — Gardaia
»P*ealal40. Gtttrea 157. — Oanm LiDdlidnwri
279. — Geinitda mlcrocarpa 167 — Oeoi^ta eiifltraa

272: dalmatica 191. — Gt-ntiana •?u7. 208; Tergeetina
18; Verna 13. — Geoiah >

. »
• 311. — Goophvta

- Geotballua 180. — tieranium 280. — Gcrb'cra

iiuriuitiaca 224; Jamesoni 47. - Gesneriaceac 367 -

• ii'iiin III. — Gladiolus airinineii.'* 175: priiiiuliiius

224. Glciboina licdiTaica :i.'.6 Gleicheniaceae
;W7. — Oloeosporium «.-s. 124. 141; nerviscqaum 87.

88. 256; Platani S8; Kibis 75. — <:lyceria fluitaD*

;943. Gnetaceae 78. — Gnotum 97. — Gnomonia
vcneta 88. 256. — Gonioscvpha eocotnoidcs 224. —
Gossypiatn 80. 304; obtuaifolium .*167. — Gottaehea
179. — Gramincae 96. 110. 112. 129. 126. 127. 189. 147.

149. 174. 175. 189 20r.. 255. 2>^3. 301. 321. 3;W. 339.

342 367 ~ Gruininatopteriä Kipidloti 30S. — Grapho-
plKtnini 2nS Gregariiioat! ifJO. - Grewia veiiusfa

219. — (iro^-uliiria 223 (iriLsaularioides 22;V —
6ryUotal|>a viil;.'iirN V\. Guraiiia inalacnpliy IIa

272. — Guttitcra It;*;. - (ivmnoapermae 33. 146. 147.

148. 815. 216, 27ü 271 305.'m 385. 979. — Gymno*
lapoMogium 144. 209. 218. 219; janiperinum 144.

Habcnaria 55: innrropliylla III; orbiou!fit!i III, —
FiacmanthuH albitlos 14; iigrinus 14. — HaliMcrfs 92.

;!:i0. llalorrlmgat-eac 32 — Halosplmcraceac 9. —
llannostc!) 27r> — Harpaiitiiii.H :! 1 1 — Härzia acremo-
nioidea 2-^5. Hauaniannia 14:; 161. 167. 168. 208.

303. — Bedwigiaeeae 178. — üedysamiD noltiii

288: var. apiealatum 288. — Heliantlra« 74. YR
'291. 294. 805; annuiia 94. 291; tubenwBs 74. 100. 381.

322. Heifcodicero« erinitus 186. — H pliotropium

295. Heliozoa 200. — Helleboru« lividii« 136. —
lIflmintli().Htaclii>< IH2; zi-ylaniea 17:?. 177. 1S2. —
Hilo^iiadiuiii nodiltorum 'i'JM. Hetnibasidii 12. -

lloinikrvptophyf a I.'.l. i:!-') Ilciiiiiitera 275 - lloini-

ttdia cn-mihitä :i(;5. llci)ati(a.- 17. 21. IKl 123. 125.

171. 206. 215. 216. 2.K 241. 251. 2.i3. 2Sti :{01. 305. 311.

379. — Herminium .55. — Herjiiodactylu.» 225. — Her-

DMteiroa 222.— Ueterangium 906. 907. — Hcterodium
76. — Hevea 191. 872. — Hexaptera euneata 199. —
Hibiscua 282; escalentus 79 Hienttdttn 1»8. 138.

174. %\\\ umbcllatum 193. liippuria 11. — Hofdram
80. 104. 106 112. 159. :W5. 3:^7; iubatinn 344;
vulpiri^ 343 :t44. Houstoiiin 14. — Humnlun .321.

:122 - llyacintliiH 105. ~ Hytiiiuiii *>uavooIcMiit 60.

Hydrodirtya 117. llydrophyta 139. - Ilydioijtcrid«'.-«

(,<i 141 ^. 3><2. Hymtjin)ptera239. - Hymi no^tylum

curviro--4tn! var. s. Hoabrum 91. — Hypericum 364;

baicuricum i:i7. — Hvpholoma 266: pcrplexum 266. -

Hypbomjcete« 88. 9^2. 948. 964 - Hypocrea 89. ~
Hypocrea alutacea 59. 81. 89.

II.. 376 lllicium anisatum 12?<. - Impatiens

255: Hal.-»umiiiH 11: RnyU-i .53. - Iiulij,'i)fcra ;!:{*).

In!*ccfa 80. — lode:* tomeutella 171. — lijcimoca alafa

186; fistulosa 166. Iresine 267. — Iridai<a«- :<2.

223. — Iridoideao 225. — Iris 225: Sioheaua 96. -
IboStes 48. 879. 280. — botaehi« 179. — laotrUi TerÜ-
GiUat« 118.

Juglandcac 27.3. 277. — .Juglans 4'< 175. 278. 279;

regia 144. — Julianaccac 319. 367. 3S2. — Juncaceae
147. 191. — JangcrmanniatüUL- 21. 179. — Junipei-us

219; communü 81. 903. 952; nana 909; Sabina 948;
valgaria 803. — Jurinea Korotkowi 126.

Kadaura »caiidens :!;i6. — Khaya 192. — Kirksia

elaatica 272. — Kitaibelia vitifoliä 2 >^ Knipbofia

96. — Koeleria 92. 127. - Kryptopbyta 194. 195. 136.

Labiatae KW. 2.'")3 .'f»:!. ;ir,» :'.f.! Mh. - Lactarius

189. — Lamium aibum 174. Lauiprothyraua 175. —

Digitized by Google



XXXI XXXIl

Larix 15. 199. 235. 270; europaca 198; leptolcpts 140. —
Latbraca 118; Squamaria — LatbyruB brachy-
odiM 166. — Lmuus 165. — LavaBdula 895, — Lecid«»
MctIuI 157. — Lednm palaatre 290. -~ Legmninoaatf
14. 49. 57. 58. 80. 104. 125. 144. 158. 175. 258. 921.
8^. 824. 849. — Lembophylaeeae 348. — LemnaoeM
78. — Leontodon 79 I.i <iiitojv»diiim ISK Lepi*
colea 179. — I.,epidium lui. ;iV2. — I-i-pidodcndron
acuk'iitutn 'Mb; obovatum 2f^. I.pjiidophyllum l:i9.

—

J-t'piot.a '2&t — T.ctlioi'olra 179. Lcucobryuin 178. —
L(:'ut<)d'iiii!i( i j>r' 17:^ — Liolicne.-« 'A^fi 'j'J' l'-'i. :U>4. —
Lipu*truiii sioiifryliipliy lliiin 17."). — Liliaii-in' 191.22-^).

276. — Liliitloi'uf 147. 141». — Liiiiiin ."). 277: I)uc'hartrei

191; Martagon ^>-l; myriopbyllum ;J«2; tigrinum 174. -
Linuria 61; uetiuitn'lobu 1.16: striato-vulfrari« 61. —
LindauopsU 172. — Liii(i.«padix Micholitzü 319.

LiDOiD 128.296. 821. 323: numidii uro 166; u»itatieMimiiiii

287. — LipM« lacena 804. 852. - JUparU 55. —
liriodendron Scbwarsii 167. — UnoeHliu Mtboui
82; QnadM 14.— ListrostachTs hamata 191.— Lttho-
thamaiOB 206. 881; d^enae 206; murmanicum 76. —
Lithospormum officinale 882. — Lobelia 295. — Lolium
295; ppronnc 288. 295. 343. 3<14. - Lonicera peri-

clyincnum ;i:t4; pilf-ata 90; trsgophylla 127. — L«-
ruiitliubi uuropaous 33."). — Luiiaria 231, — Ltipinui«

198. 292 294. iilbus 291. 292. 294. 317. .m
3(56. - I.yca.ste DytTianii 382. - Lyciiiiii 172. —
Lycoperdaceae 75. — Ly(\)|>crdüii 7.^. 266. — Lyco-
uödiuiii 128. 216. — Ljrgaeua 275.276. — Lyginoileo-
drcac 3ü5. — LygtnodeiidioB S06u 907. — liTMiDidia
tbjrniflora 870.

Macroglossae 188. — Uacrotobimn aeaoiaefolium
167. — Bagnolia 96; bypolraea 224. — Majantbemnin
11. — Ualtra 280. — Halvacnie 257. 258 261. 262.

265. 885. — Malvales 335. — Malvastruin obcMineatuin
189. — Matnilaria 123 — Manihot aipi 2'<7; ntilis.'.iitia

287. — Maraiitaccac l.Mi Mainttiaicar (;.">. 7ä.

Marattioid<-ac ir,. — MarLluinlia 117. 12-!. 180; p-dy-
morpba 4.'j. - Maniiantiaufae 21. — Marcliantiaiüji

149. — Mariuionia 7i; - Marsupidiiim 179. — Mas-
oareiihasia 223. - Masdcvallia 3.j7; iim.M-o«a 3.37;

Tonduzii 60. — Matbiola III. ~ Matonia 307. —
Matocidium 307. — Mecunopsis 368. — Mt-dica^ aativa
143. — MeduUosa m,. 306 307 — Melamp.-'ora Allii

S48j RoBtrupi 264. 2(i.'>; i^alW-h albae :'.4:l. - Melaii-

cooiMM« 88. — Mi-landryum album 86. — Mclaato-
raBC«M 167. 272. — Melonra 806. — McDispcnnaceae
es 867. — Mentha 14; eitnta t». — Hercurialia
i>creDidi 86& — MeriamopedU dcmM 200-, glauca
»Ml — Mernlios laerimans 388. — MÜNgtoea Lcveillei

832; ertnicnlata 831. — Micrococcns aqttatiHo 108;
t'Bterifican..* 316; ffrotuiiis 212. - Mimwtyti-' '(5

MikroplianerophytH 134. Milli tti.i Ni4'ii wnilmi-ii
303. " Mimosa 359. - Mirabili- .Jalapa is, 19: alba
18. 19: RÜva 19: rosea 18. .Mitella 2<i7 .Mitt.-nia

17"^. Muclleria 8. — Monascus 83: Ilaik. ii -1.

puqiuriiiH M. H3. — Moiiilia fructifrena 2'.U, sitophila

233. — .Moiiobicpbaridfao «1. — Monoblepbaris 82;
macrandni 81. .8^{; pol viiiorphu ^1. 8:1; ünhacrica 81.
s:; - Monorotylfdoniii 46. 77. 79. 14.".. loO. 155. 271.
328. :!(;>. — .Mo'iiopbyllaea 173. — Morinsa pterjrgoa»
ptiiiiii 208. — Mucor 184; mucedo 109. 283; pyriiorroi«
184. - Mucoriueae 166. 178. 849: — Nasa 191. 206;
Sapientinm 140.— Hntaefla« 150. — Mnwari eonMwom
151. — Mnsei 98. 128 177. 17a 206. 221. 225. 227. 231.

258. 269. 301. 848. 889. 878; bepatlci 222. — MuHcineae
147. 157. — Miinbyamim ICC. Mv.. toz.,:i 189. 2r>2.

MyooaphaereUa 88; Ulmi 87. — M'yrioaeiua vulgare

115. — Myxamöba 812. - Mjrzobaeterium 120. 124.

161. 168. 282. — Myxocoocns 169. — Myxomonat
BeUe m. 905. 818. ~ Myxomycetes 29 57. 75. 91.

188. 985. 287. 819. 888. 849. 984. - MyxoaeiM 989. —
MTXMporiiun yalaotdeom 88.

HaidoB atrieta 988. — NavieaU 804. 848; aiinueala
204. — NeakeraeMe 848. — Nectria cinnabarina 16.— Nematoden 176. 192. — Nemodcrma 830. — Neo-
b'rittonia S:!.*!. — Neottia 201. 202; Nidus avis 1.58.

1193. 2111. Nrottiinao ,5.5. Ncpenthes •.Wt; inolatn-

I

pbora 335; pbyllamphora 175. - Ni-phrodium Kili\

^
Inas 110. — Nt'phrolepi» 286. — Nereocystis Luetkrana

'3:'..3. - Ncriitn Olaandnr 383. — Nozara 275. — Nico-
tiana 16. 48. 19.5. 224. 2.57. 261. 321. 322. 323. 382;

I

affiiiis 31S; paiiiculata 32;?; ru8tic«323; tabacuin 318.

I

323. — N'itz»chia 9; palea 203, 204. — Nonnea picta
62. — No»<toc 949. Nvctaginaoeae 819. — NrmplimM
171. 240. 815.

Oberca linearia 144. — Obcronia 55. — Odonto-
ßlosAum 160: iiaevium 368. — Oedogoniam 1. 10. 92.
113. 117. Ocnanthe 11. — Oenocarpus disticboa
167. — Oeaotheia 218. 279. 280; biflonia 279; cnicimta
214: Lamarekiana 14. 209 2ia814; longifloni 979.

—

Oidiopsideae 947. — OidiopiiB 246. 247; teurica 172.
241. 246. 247. — Oidinm albicann 285. — Olea 165;
«nioiiafa 16. Onnfjraceao 78. 271! 279. 280. —
Oiniiiiuin spb'iKÜdum 191; tigriinun 11*1. 288: var.
»])lr)idiiliiin 191. 28><. - Oiionis iirbi'carpa 166: poly-
.•<jM»rma 166. — Onojiordoii phit v li'pi;* 166. — Ony-
ehiop-iis Mautelli 168. — Oomycctcn 82, 247. — Oper-
culina Turp<'tlium 186. ( )ptiiogloB8aeeae 60. —
OpbioglosBUin 18Ü. 2.5:1 286: vulcatum 216. — Ophri.s
Mottoroni var. Chodati 176. — Oplitry» 14. — Optintia
34 12:^. - ürchidaeeae 62. 160. 175. :J03. 319. —
Orihidcaf 47. 49. 55. 6.H. 78. 95. 158. 159. 176. 189.

,

191. 215. 216. 117. 286. 2»7. 288. 356. 37a — Oraitbo-

f
alum candatam 150; onifoliiun 254. — Orobaaohe
48. — OrtborhynehiwD 17a — OraUatori« ftfBoa*

200; oeeaaiea 9. — OHBonda «imMUMNOw 140. —
0»yria albtt 141. — Ouriirnndn BendcriMtM 96w —
Oxalidaoeae 175.— Oialu adeoopbyUa 96; eoniiealata
682.

Padina 3:^0. - Paeonia 240; coraUina 165. — Pala»
qaium Treubi 224. 272. — Palatinella cyrtophora
269. 88a - PallaTidnlB Ua 941. 951; LyelliflgSl.— Palnae 174. 98a — Pluaaolu fetrinigis 8847 —
Pandaaacaae 865. — Paodamia 18. — Panicum 100.
112. — Pantlingia 55. — Paphiopedilum y^laneo-
phvllnin 272 Papilionacpat- l'i'; ]_''.. l'ara-

callijitcri.s l'otoiiiei 167. — I'ar:itliiiif( lilui dubia 167.

Pariila »7 Pari-* 11.21:. 2U:. .|u,niiifoliR 215.

—

l'arkia pciiiliila 167. — Paruiivcliia argyroi'oma 255. —
l'.isiialum moiiostacliyiim ^iSi: iiotutuni :t84. — Pasat-
liora 209: puiu-tata 368. — Passitlorai-oac? 173. —
Pastinara 11. — Partbcnocissus 95. — Pcdicnlaris
;104. — Pcliosanthes Mautef^azziana 1.59. — Pc-uicilUum
233. 234. 237. 241. 269. 381: crustateum 184. — Penian
9a — Pennisftum 16. — Pept-romia 365. — PeponiiUB
16. — Pcridineae 76. — Peridinium U; antarcticom
9. — Periatylna 55. — Penmiella gloaopbiia lia —
Peronoapora 858. — Penwioaponae 9471 — PmSea
vulgaris 176. 352. 384. — Peatalossia palmarum 272.

288. .304. — Pcziza Catinns ^ßÜ.— PbaeoeystU antarctica

8. 9. - I'baooplivi < 1. 3. 30 2:?7. — Phn«-..s]iorfHe

1. 2. 3. 7. 115. — PhaUoideao 364. — Phanerogainia
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139. 142 160. 207. 224. 264. 302 m. 318. S2l. 328.
:ü5. m. 367 . 368. 869. - Pbanerophyto 184. —
PliM«oIoi 22. 28. 108. 297. 824. 882; luaaMMira« 824.
m-, tnoatns 142. 825; var. iBBcrocRri» 825; maltiflon»
t!91; TBLnriB namu 144. Philonoti^ 76. - Philo-
gotDtn »8. JWI. — Phlpospora 87 >8: ITlmt 87. —
Phleiim alpiinirn 21^:^: Midiclii •d>*:<: prutontse .'U.!. .'{44.

Plilomis crinita ItiCt; inaiirt'taiiic-rt 16ß. - PholioJa
2H6. — Fhormidium 109. — Phraicmidium 85; 8p»?cio-

»um 84. 264; violaci-um 2Ö4. — Plircatia hh. — Phv-
eomycea 212: niten« 233. — Phycomvcetes 45. 69. —
Phycothpca 252. — Phyllactinia 247." 2W. — Phyllo-
clailus alpinu« 286. — Phyllodoce cocrulea 22Ö. —
Pk/Uoffpiüttin 178. — Phjrll<MtachT« 96; Henonis 272;
wmk 79: iMibMceo« 79. — Phyllostiet» Binosorina
]& — Phjllotheca 240 — Physodes 115. — Phyto-
lieeareae 175. — Phytophtora 16. Phytoptus 383;
pbi Nrtl(>i.a 80. — Picfrt 16. 46. 12-1. 144. 189. 199.

m. 2:35. J.W. 270. 287. 309. 383. - Pinaceae 78, -
PinuB 15 32. 3.< 41 42. 70. 169. 199. 200. '^0^. 2X,.

270. m HOO. 309. 313; austriaca 41. 198; Baiiksiana
114: Laricio 192; leutodcrmis 141; montana var.
«incinata 41: nicTa, virguta 125: Pinna 165. 365;
rcsinosa 41; rigida 41; silvestria 80. 199: Strohn» 11.

. 41. 63. - Piper 80 883. — Piperales 178. — Pipto-
ccBbalhSn. — PifolaceM IS. Pinii 199: «omnanit
144: 19a. 848. 884: malas 864. 888. 884. - Pi^mm III.

-an. 824. 862: «anTUm 104. — Pla^ochila 253 301. —
Plnntago akkensia 166: crnMsifolm 254. 802; major
ifi9: lanceolHtu var. spliaerostarhya 160. — Plasmo-
diophora 57; IJrassicaf! 49. 56. 60. - Plasmopara
viticola 157. 248. - Platantlit-ra 5.'>. — Plataiiii.t 8s.

167. 256. 282. — Plntonia iIl^.if;lus 166. - Pk-ion»'

Yuunanensis :i82. — Poa nlpiii;i L'83; annua 50; coin-

prcesa 343. 344: nemoralis :J43, 344: pratensis .343;

trivialia 343. 844. — Podi^us 275. — Podocarpaj 218.
- Podochilinae 55. — Podoerea deformans Sd. —
Poßonia 207; vartieillata 112. — Polvnnt^ium 169. —
Polyblßphaiidaa« 81. 90. — Polygala apopi tala 127;
aerpyllacca 62. — Polygonatuin 11 l'olyponuin
rirginianum 318. 3<5. — Poiyotus 179. — Pölypodi-

I Meae ^{07. — Polyponis s(|uatnosU8 93. — Polv.Hiphonia
Hh violacoa 2';9. Pnlytrichaceae 177. 178* — I'nly

trichum 232. - 1 Viniaci ;n' 175. 283. — Populu- '..•::i.'>

, 2>?2; nigra 299: trciiiula 3U9. — Porella lacvigata var.

killaniien«i.'4 Il'5. — Poria 266. — Porphyra 109. —
Portulacacpac 175. — Potameae 151. — Potentilla
caalaeenH 136: reptans 158; silvestris 158. — Poterium
187. — Pnwiola 115. — Preii««ia conmutata 22. —

' PiiMdft 14; CocklMiniiana 191: FUehnaraa 14; ob-
emica 884; tangatica 14: Veitcbii 32; veris 61. 850.
— Prionodontacrae 173. — Proteaceae 327. — Protenor
275. — Protoinona.'^ amvli 312. I'r. itmliipis 167.

168. — Pn.tü/.oa L^OO.
'

Pruri.'lla liu iniata :m. —
l'runns 74; aviimi 12(>: ri-rnBUH 'Af<i: linme.-^ticua 384:
laurocerasua 16. 61. 68. 74. 128; trilloni 144; triloba
W. — I'saroniii» 65. 75. 352. — Pseudomonas cereviaiae

237; birtum 285. 345; radicicola 58. — Pseudosarcina
848. — Psilotom triqiu trum 216. - Plelea 288. -
Pteridiam aquilinam 888. — PteridophyU 80. 221.
m. ««. S8K 801. 807. 981. 828. 836. SM. - Fterido-
pnaae lOSi. — Pleeottylia 357. -- Ptcrygophyllum
ItM. — PaeeiDia864; Adotae 265; cingcns 89: dispersa
m. 340; glumarum 3:{7. 3.39 m2- Rramiiiis 59. 337.
840: Malvacearum 264. 265; Poarum 263. 264. 265;
Smilaceaniiri Digrapliidin II; tritieina 342. — Punica
granatum 39. — Pycnoleieuuia 2^iö. — Pyreoomycetes
I?. M7. 864. - Vjnmmm 84. 884.

M. 885k 972. 988; gnMMMMte 140; Das 198.

Bacbiopteris cormgata 266. — Aadiobacter III. —
Raffl«sia.89. — Rafffesiaoea« 88. 88. 89. — Bamalioa
HO. 157. — Ramondia 56. — Rannnculaeaae 178.864.—
Itananculas 32: Ficaria 265; lanuginoant 11. 129. —
Kapbanus 294. '29'>; r.i|ihanistrum 2;18; sativus 350. -
Raphia Ruffia 63. ~ Kaj)hidiinn Chodati 110. — Uccto-
lejeunia - Iirstionucfae ;J27. Iv'liiicDcHipfM«'

173. — Rliai'OiHiiin iRllaro 30. Rliinaiitliu-* :i:i6. —
Kliizogoiiiiim 178; Novae ilollandiac 178. — Kliizo-

mopteris cruciata 256. — Rhizoques nigricaim 184.

2:33. 3.32. — Rhizn^olenia 8. 9; hebetata 9; rhombus
9; semispina 9.— Ubodobacteriaceae 380 — RbododeO"
dron lapponicum 220; Vaseyi 224. — lihodophyceae
5. 6. 45. — RbodoaUuihyB Pitcairoiifolia 888. — Ribea
47. 95. 142. 228; ernentam 882; ibarnifolitin 819.—
Uibesia 95. — Riccardia majdV 269. — Riccia erystal.

lina 141. 380; Huitan» 369; clauea 286. 379; lutescens

,
141; natan» 380. - Richardia 2.V5: africana 151. —
Ririnii.s cKinmniiiH 31. 77. — Rij^io-ttacliys 14^1. —
Ivivulaii;! 'Jli*. Robinia 158; pscudo acacia 158. -

Rachca falcata 297. — Rodochaete 1 15. Roestelia

218. — Romulea 254. 255. 302; Rollii 254. 302. — Rosa
158; gallica 158; humilis 84; rubiginosa 158. Ro*a-
ceae 366. - Rubiaceae 139. 288. 378. 382. Rubiaica

238. — Rttbua 79. III. 127. 207. 819. 885. — Hamex
Mtoaa 870. — Bnaäola 75.

Saecharomyces 237. 816. 817. 364. 366. 380; eere-

vi-^iae 77. 2:17. 241. 245; ellipsoidi ii^ 7ö; pM^torianus

70. — .Saccharomvceto-» 12. 57. 124. l.'>6. 1.^7. 24-5.246.

252. 269. ;t4y. 35ij. — Saccharom officinannn :i.52.
—

Saccolabium hh - .Sinrittarla sagittofolia 24. Sali-

cornica 13». — Salix 23. III. 176. 220. 282. :>m'X H.IÖ.

353; caprea 309. - Salsolaceac III. — Salvia pra-

tensis 320. — Sambucus 317; nigra 13. -- SanMeveria

15a— Santalaceae 1 12. 175. — Santalom album 885. —
Sapittm 207. »iaprolecnieae 82. — Sarraotbiiiae 85. —
8acranthas 55. -> Surdna flava 106. Sargaasam
298; filipAndnla 172. 289. 298. — Sarraeenia pnrpuna
334 — Sa-atras 270. — Sauromatum 151. — Sui-
fraga ainculata :i2: cras-ijfolia 125; retusa 160; aoardica

96, piirpurea var. .A.ml'u -tima ]<,{) purpuri :i v.nr Wiil-

fcniaiia l<'iO. — Suxi)Vai,'act'at_' !7."i. — .Saxifr;ii.'iiiar' 47. —
Si Hbin.-ia 280. Scai-v-Dla Komigii "jn"; motifaii:i 'i07. —
Soandix australis 166; curviro'^triH ItiÖ. — Si himperielia

9. — Schistostega 178. — Seliizotnycetes ls5. 221. —
Schizopbyceae 9. ~ Scbizopliyta iüü. — Sciadopitya

verticillata 32. — Scilla bifolia 62. 151. — Scitnmineae

187. — Sciurus vulgaris 16. 840. — 8cl«rotinia Ariae
864; fru. tigena 864; Fnekeliana 16; Libwrtiana 888;
Mespili :\64. — Scöliopleura 248. — Scoliotropi« 248. —
Seolopendrium 110. Scoparia 24. — StTopbularia no-

dosa 3ü9. — Scrophulariaceac 17-5. — Scvtoiifma 249. —
Seeale ceroale 106. 150 ;t.'4 335. 337. 343. 344. —
Si'dum 49. 123, 297. Sdaginella 3:i, 42 UV 151.

152. 15;!. 1.54 279. 2^0; apu» 42. 43; Emiliana 42. 43;
grandis 1.5;?. 154; Krausüiana 145. 151. 152. 153; Martens!!

61. 153; nipestris 42. spinulosa 153. 154. — Semper-
vivum 49. 50. 51. 369; Gaudini 48. — Senecio balsamitae
vai. firmifolina 32. — 8eqaoia intermadia 167. — 8erra-

tala 142. — Sasaannin Orientale 256. — Sesleria 2V5.

310; caenilea 288. - Sibiiaea 49. 55. 62; altateaaia 55;
croatica 56. — Bideritis ineana var. tanetana 108. —
Sigillaria 256. — Silenc arenarioides 165; Barrattci 165;
bella 318; nioaeensis 165. — Siplionoixamae 364. —
Smilax 151. — Solanaceae 47. 303. 319. Solauoao

139. — Solanum ;V20. 321. 322 323; Lycop. r.->ieuni 16.

383; Dulcamara 172; maglia 61; tuberosum Gl. 10.3.

352. 363. 304. — Solidago 142. — Sonchua cervicornia

187| 187. — ^tia 882. Sorttoa 24
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aiidipiiria 809. - 8ptti";;<iniac{'ae TS. - Spiutiutn i-i-o-

Iifiriuin 2'_*2. - Spatliodon IST. — Spiilliiil«riH 89. —
S|iliiii ra kcrfriK-loiiMif 9. — Spliiu'ri'cliiiiM!» 'Zl'-i. 274. —
S|phariocarpu.i ISO Spliiicritp><ii!cai' HS — Spliacrop.si.s

iiialonim Vll^t. -S|il)H(Ti)tli("cu'24T; inoi>iiva»>240. SIT.

—

Spliagiiuceac l "i7. 220. 221. 2. 0. Spliitpiiim 227.

228. 231. 232. 269; acuiifoliuin 2J7 22«; nlliiu- 228;

Afigstrocrnii 228; auiiculatnm 2:{0i centrale 22B; coii-

toHum 230; cornotum 280; amuicladum väO; cucpi»

dstum 227. 229 290: r/mbifoUain 227. 22S. 280; falhz
229s OHriH-ii 228; OniT«Hi 2iN>; imbricatom 228: ino-

?hloeain 227; iiinndatuin 290: laridnnm 2S0; liloplilopa

27 ; ochraceum 22«: jiolyi l«dum227: psciid<icuRpi<lntuin

229: T)-ioinIorp< nrviiin 229: var Angt-naro 229: pungens
2:iO: l'\ l.i'i'i 22S: rci'iirv Ulli 22'^ l"-'>^'i - \ iir tcnue229; riffi-

ditiii 227; rufcsccns 23U: !Sclilit'pliafkeaiiiiiii229: Schlioji-

hackei229: Si'lmlt/.ii 229: S(|iiarro8uni 227 ;
.-«ultliicolor

228: subsfciuidum 227. 230; toron 229: truiieatuin 227;
tur/zidiitii 230. — Sph(>iioplioliH C<. - S[iliei)opteris

Mniiti'lli 168. — Spinacia olcracni 3.V2. — Spjraea
laevigata hü.— Spirantlics o\ alis 1 1 1,— Spiridentiiceae

17.3. ~ Spirillum 93. 221. - Kpirochaetc 166. 189.316;
refriiigens 316. — Spirogyrft 2. 249. 250. 290. —
Sporooolu« 109: arundinaceii» 1-89. — Hpcwonema
PUtaoi 88. — Suorophyta H9. - Sporoaoa 20a —
Sqoainariaceae 205.— St«ckbouaiaceae47.— Stongcria
907. — SUtice 176. 288. — 8tellaiia palltda S99. —
Sterigmatocystu vemcolor 364. — Stictocardia 186.

187; tiliacfolia 186. — Stigpocloiiiiim 222. :W1. —
StigmatodactyliiH .Vi. Stipnintomycps nllI^(al 200. —
Streptocarptis [rrandis 14. — Streptofln i\ 221. —
Strongyloi- Uli itiii 273. 274. — StrophanMin^
381. — Sti utli:uitliui" foiieimm«« — Svriipli.KO!»

851. — SyiK-hvtriuiii 222; pilitiriirn 219. — Syiipilra

8. - Sjphonoganiia 271. — Syringa 63. III. 319.

TaCniophTUnm 149. - Tniu-ania 2>'j raniiinii

eommunis 218. — Taonia .'Wu. — Taraxaca rhodo-
trieha 96. — Taraxacum 47. 95. 132. m. lU; corato-

phorum 207. — Tecoma 171. — Telepbium ;Wt>. —
Tcrminaiia Catappa 140. -- Totraccntron M. —
Tencrinm aubspiiiosum 137. - Thalaasiosira & —
Tbalasaiotbrix B. 9. — Tbalietmin purpamaeant 188.— Tballophyta 98.m— TfaamnldittiD «iMaaa 184. -*
Theeo^telinae 55.— Thelaaiiiae 55. — Tb«laala 56. —
Thcobroma Cacao 166. — Thcrophyta 136. — TUela-
viopia 218. — Thiobacillita thioparus 184. Thiocyati»
violacPa 200. — Tliiiiibeigia laurifoiia 172. Thuya
articulata 2.W - 'i'li vnicl.'H'n l\ iliroidi'.t Uitt. — Tlivmiis
79. — 'Üan-lla 2u7'. Tilia 1(.9. 236. 2f.7 2n2. —
Tiuotiii.-^ciuiii (.i3. - 1 ot'iu'H Lfiiiarii'iisis 2811. - Toreiiia
.50. — Toriila KjS. — Traa<'s<aiiti)i 207; tluniinensis

297. — Trapopogoii .3(57. — Tiametp.* Piui SO. 240. —
Tribonotna 222 — Trichia 2'VJ. Trichocolea 179. —
Trichodesma 174.— Trichopiioruin caeepitosum 283.—
Trifirfigm 228. 884.— Trigtoehia 128. —TVigoooeaipon

olivaeforme 96. — Trimorpha 187. 188: acri» 1»7'

alpiiiH IST INS; Horealis 1S-; ncglecta ls8. - Tri^ctum
20-'. — 'IViticum s^,. st;. IOC. ;-t.t7

; vulgare 142. 198.

:t43. 344. 349. Xi2. 366. :W2 - Trochodeiidron 3:<. -
Tropacolnm 74. — TrojiidDiici.«« 9. Tylimatithu*

179. — Typha luiiiiina 2li7. Typhnct-ae 78. -

Tvphonodorutn MadaguscHriensc 141. 'I vroglyphime
4». — Tnber 262; cibarimn — Tubiiau'li» 308;

.Soleniti<« 806; Sutelifäi 305. 308. 319. — Tubifloi««

i47. — Tolipa 865. 983. — Towilago Ftefiua 265. -

IMmaci'ai' 47. - Ulmus 3t). 87. 282; americana HS.

:!(j: I ainpcstre 87; montanu 3*1, 87; peduncalata 36 —
Hlotii.-lial.-s 11.5. 116. — UloHiri.v 1 1.5. — Ulva 115.

-

rmbollilVrai- 11. 13. - Urcdin. ac 1 10. Hl. H4. 93.

124. 156. 237. 267. 263. 264. 310. 337. :W8. 340. »41.

342. 843. :M8. 352. 384. Uromycei Oaladii t<4. 264;

,
rarropiiyllinua 283. — Dactylidis 11; Ficariae 26^

,
Poae 2\XA. 264. 265; Scillanim 265; Scirpi 11. -

I
UropjiiaRtekteM 167; Urtica Dodartii 18; pilnlifeia

' 18. — Ürticaoeae 85. — Ustilafnneae 12. 81 85. 86.

'87. — Uatilapro Anthcraruin 86; Avcnac 86. 383;

jCraineri 86: Grrwiae 219: Honlei 86: Maydis 87:

Panici miliar,'! m;; Sorirlii 86; Tienbii 819; Tritid
85. 86. — Utriciilaria 20. 104.

!
YakriaDaceae 174. 175. — Vallisneria spiralis 79. —

;

VangiK-ria spinoM 878. — Variconporima Elodaaa 28?.

I

- Vaupheria 100. 101. 108. 104. 1I& 117.— Verbaaeni
i80; olytnpiauD 165; totnuidraiB 166. — Verbena
erinoides U- — Verbenaceae 851. Vcroiiica SUK
373; chamaedris 871. — Vibrio aquatilia 244; berilo-

nipn»is 244: «holcrae 244 31f;; (liimibieua 244; lacti»

242; j)rot4'U!i 244. Vrbiirnuin TT. — Vicia calcaraU
3r,'2. ••36;j ; Faba 2".»1. 294; Hondoi"n8i« 140: Orobiuj

169. 239; psL-udocrHica 363: sativa .362. 363; villosa

3*>2. :!6^{ — Viciaeuae 362. .3()3. — Victoria regia

|239. — Viola 62. 89. Hl. 139. 1.59. 2.56. 271. 288;
I pctiisia 271; comuta 78; ortlioceras 78; .-»ilvp-itris 14;

Vandasii 14. — Vincum albiim '287. 336. — VHU 143:
vinifera 16. 63. 320. — Vochyeiaceaa £87. — yotw*
caceae 81. 90. — Volrox 116. 125.

>Virkstroi*niia indica 3JW. — Widdringtooto 218:
equisetifonnis 286. — Willia Wichmuai 167. —
WitmaAkia UngnUta 96. — Walfenia 56.

Xantodeachia Rebmaoni eoeebiea 256.— Xaotboato>
mon 62. — Xerupbjta 188. 897. — Zylaria Hypoxyloi
380. -- XylocarpuB 282.

Zainiopsis brevipennis 167. — Zea Mais 106. 142.

149. 321; alba 18; coeruleoduicia 18. — Zingib«raceae
.S78. — ZooeblorelU SO. 8L 92. 93. — Zoatera 126.

881. — ZjgDem« 109. 110. 241. 8«. 25a

Y. Personalnachrichten.

ISeuL'cke, Wilhelm 160. ~ Buchenau, Franz f 160. — CroB«, von darf US. — Hegelmaier.
Friedr. 1 192.— Kuckuck. Paul 16a — Pfitaer. Dr.£. f 384. — Roaen, Felix 16a— Wisklar. fl. 128.
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II. Abteilimg.

l>ieIte<laktion aberiiimmtkei]ieV«rpfliebtang,tUTeri«agk«iiigdiend«BQcb«riabMpraclWDod

Oririsalarbcit ; Strnsburgcr. Ktltiar«!. Zui Fra««'
fines < r. ticra! ionswi'ch.st'ls bei l'liiici.phyit'i'n. -

Be!«pri'chan^eti : Kurstt'n.U., l'as riiYtujilunkton
ii- Antarktischen Meeres nach clem Mau-rial ii<T

deotKheD Tiefj^eetxpeditioii IHIIH bis IH99. —
Krtlkovits, U., Em Beitraj; zur Kenntnis der Zell-

tnloifiTorgftQge bei Oedogonittm. — Klebabn, II:

Kaltamnache mit RoetpiTsen. XIIL Bericht (1903
imd 19M.) ~ ]r«M lileratar.

2ur FraRe eines Oenerationsweohsela

bei Phaeophyceen
veo

Eduard Strasburger.

Das 01traanns'8clie Algenburh macht 0!>

»nm jetzt leicht, sich das heatige (iesamtwiesen
!D jedem einzelnen Gpl)ief der Alt'eukundo zu

Vergegenwärtigen. Solauge iiiun eiiueineu Arbeiten

iri^fcaftberataiid , etwa denen, durch welelM der
fiirmenwechsrl zwischen C'utleria und Aglaozonia

nailigewicseu wurde, erweciile das auf Ueue-
^tioisweebsel bei Phaeosporeen bfnanslanfende

^ernititangen. Jetzt, wo Ol!inann> alles I'haeo-

i»oreeamaterial abersichtlicb zusauiinengestellt

l)at, wird der Eindniek nach ein anderer. Olt-
inns' seihst koimnt denipeniäß zu dem Er-

(«^bnis, daß auch bei Cutleriu-Aglaozouia nicht

^wei Generationen roiliegen, _wohl aber zwei
(unnen des variaheln (iamctophyten . &ho ein

l'liHMDorpbismus, wenn luau dieses Wort ge-
' rtechea wiU.«

Oltmanas hat unzweifelhaft recht, and
eingehendem Studium seines Daches glaube

*Dcb ich bestimmt, daß allen Tbaeosporeen Ooie-
nttioDBwechael abgebt. KnQpfe ich aber an bereits

iiekanutes an, so erscheint es nur wahrscheinlich,

daB bei den Phaeosporeen wie bei den Chloro-
piiMeeii die Keimung der Zypote mit einer

Keduktionsteilung verbunden sein wird. Dann
ist eben eine doppelehromosomige oder diploida

'

Generation nicht ausgebildet worden, ein Gone>
rationswechscl somit nicht da. Man kann mir
einwenden, daß als Stutze fQr eine Annahme,
die ich srfweit auszudelnien suche , im wesent-

lichen nur die Charles E. Allen'sche " Arbeit

Ober Coleochaete dient ; doch die Tragweite der

Allen 'sehen Feststellung ist nicht zu verkennen,

und ihre allgemeine Bedeutung schon durch die

auffälligen Kernteilungen gestützt , wie sie bei

der Keimung der Zygoten von Spirogyren und
Dcsmidiaceen beschrieben wnrdcn sind. Man hat

eine Keduklionsteihiug zwar in diesen Fallen noch

nicht nachgewiesen, doch was anders sollten die

erfolgenden Vierteilungen dort l>edeaten?

Das Fehlen einer diploiden Generation bei

CblorophjTceen , Phaeosporeen erklSrt es auch,

warum Parthenogenesis bei ihnen so leicht sich

eiBBtcUen kann. l>ie Gameten, beziehungsweise

Eier, rerfttgen Ober die fRr die haploide, noch
allein vorhandene Generation notwendige Chro-

mosomenzahl. Es braucht somit aus ihrer Keimung
nur die Rednktionsteilnng ausgeschaltet zu werden,
damit der Keimling! Uber die ihm zalnmineBde
Chroinos(iriien/ahl verfüge.

Seitdem leütbtcht, dali bei Coleochaete der

erste Teilungsscbritt in der Zygote die Chromo-
somenreduktion vollzieht , fallen auch die früher

erörterten Adöglichkeiteu fort, daß in dem Yur-

keim von Coleoeliaate der Anfang eines „Sporo-

pbjta* zu rachen sei. Daan mttBte dieser Vorw

>toghoto^e^nd Biologie der Algen. Zweiter

' TTpische und allotvpische Kernteilunp. Jahrb.
f. wiss. l'Jüt. ia05. 42. S. 62.

' Die Keimnag der Zjgote bei Coleochaete. Ber.

d. D. bot Ges. ItMB. S.
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keim die doppelte Chromosomenzahl ffihren. Eine

neue diploide Geocfatkin wird stets zwischen den

Hefruc-htungsvorgang und die Uedoktionsteilung

eingeschaltet. Nur wo eine solche Einscbaltuug

vorliegt, kann sie den Ansgangapunlit für fort-

schreitende Aasbildaog eines OeneratioDswecbsels

altgeben.

Durcb D. M o 1 1 i • r * and J. L 1 o y d

Williams' ist bekannt, daß in den Tetrasporen-

»jutterzellen der Dictyotaceen eine Redaktions-

leilung erfolgt, die vier Tetrusi n t ii mit haploider

Chromosomenzahl liefert. Audi stellte J. L.

'Williams fest, daß der die Tctrasporangien

prodniierende Thallus diploid ist. Hier stehen

wir somit unvermittelt einer ganz neuen Tatsui-he

gegenüber, «reiche die Vorstellung erweckt, daU

eine lange phylogenetische Entwicklungsreilie die

Dictyotaceen von den Phaeosporeen trennt. Viel-

leicht ist der Abstand aber doch nicht so gewaltig

all er auf den ersten Blick erscheint und somit

auch gerechtfertigt, daß die Dictyotaceen mit den

Phaeosporeen als Phaeopbyceen vereinigt werden.

Der diploide Thallus der Dictyotaceen, der die

Tetrasporangien erzeugt, gleicht n&mlich ihrem

haploiden Thallus, der die haploiden Cicschlechts-

prodnkte bildet. Es ist somit, als \\«'nn hier der

eigenartige Fall vorliegen möchte, dali die schon

vorhandene haploide Generation, als Ganzes,

/wischen die Befmcbtuni^ und die Redoktions-

teilung eingeschaltet wurde, indem sie sich in die

diploiden Kerne ffigte. Die Tetrasporangien der

Dictyotaceen freilich kann ich nicht von den
Sporangieu der Phaeosporeen ableiten. Sie sind

ein Novum. Die Oogouien und Autheridien der

Dictyotaceen stammen von den Gainetangien der

Phaeosporeen ab; die Sporangien der letzteren

sind in Wegfall gekommen.
Und nun die Fucaceen! Der liiizigo vor-

handene Thallus ist, wie seit J. liretlaud
Farmers und J. LI. Williams" sowie meinen*
Untersuchungen feststeht, diploid. Kei Anlage der

Oogonieu und Antheridien findet eine Keduktions-

teüvng statt, nnd ea entstehen haploide Ge-

* Nui'lcar aud ci-U divit>iou of Dkljfatudiiinttoma.
Ann. of Bot. 1900. 14. S. 163.

Studies in the Dictyotactac. 1. The Cytology
of the Tetrasporangium and the serminatiog' Tetra'-

Sore. Ann. ofBot. IWM« 18. S.141. IL The Cylologv
the Oamelopkyte Generation. Ebenda 19M. IN.

* On Fertilisatinii aud the Segment ation of the
Spore in l'ucus. Note^. Ann. of Bot. l^y6. 10. S. 481;
Contriliutions to our kuowicdge of the Furaei ac : Their
Lifc-Historv nnd Cvtologv. Philos. Transact. 1»9H.

8er. B. isw. s. ü-jx

* Kernteilung und Befruchtung bei Fucus. Jahrb.
f. wies. Bot. 1887. iO> 8. 8$L

schleehtsprodukte, welche durch ihre Vereinigung

die diploide Zygote licfeni. Diese keimt ohno

Keduktionsvorgang und wächst zu dem diploide»

Thallus aus.

Meine Ansicht geht nun dahin, daß jene

(lebilde, die wir als Anlagen der Oogonien und

Antheridien bei Fucaceen bezeichnen . nicht deD

Oogonieu und .Antheridien der Dictyotaceen und

den Gauietangien der Phaeosporeen, vielmehr den

Tetrasporangien der Dictyotaceen homolog sind.

Ihre beiden ersten an die ChruiiiosomeDreduktion

geknüpften Kernteilungen entsprechen jenen, die

sich bei der Tetrasporenbildung der Dictyotaceen

vollziehen. Auf diese Vierteilung folgt, wie mir

das seinerzeit schon aufgefallen war, in den

„Oogonien" und möglicherweise auch in den

„Antheridien" eine lungere Ruhepause. Ich

schrieb damals nieder': „Wichtig erscheint die

Tatsache, daß nach der Vierteilung der Kerne,

welche dem Keduktionsvorgang der Cbromosoam-
zahl in der Oogoniumanlage unmittelbar folgte,

eine längere Ruhepause in diesen Kernen sich

einstellt. Denn ihre Teilung, die /.ur BUdong

von acht Eikcrnen führt, wird fast bis zu den

Augenblick hinausgeschoben, wo das Oogoniui

seine definitive Größe erreicht hat und zur Ei-

bildung schreiten soll." Ob auch in den „An-

theridien" auf die beiden ersten Kernteilungen

eine RuhqiMse folgt, ist schwer zu entscheiden.

Wirft man einen Blick auf die Guignard*sebe
Tafel, welche diese Vorgänge darstellt', so ueht

{ man die vier ersten Kerne in einer Antheridium-

j anläge von Fucus serratus tetraedrisch angeordnet ',

so wie es auch in einer Tctrasporenmutterzelle der

Fall sein würde. Meine älteren Präparate, die

ich darauf durchsah, zeigen genau ebensolche

Bilder. Da aber dasselbe Receplaculum ver-

schiedene Entw icklungszustünde birgt , so lassen

sich für die relative Dauer dieses Zustande«

I

keine sicheren Anknüpfungspunkte gewinnen. Wie

I
dem nun auch sei, die Vorgänge in den Oogonien-

uiid Anthcridienanlagen von Fucus entsprechen

einander, nur daß in den Ougonienanlagen die

Kernteilungen, die au die erste Vieileilnng an-

schließen, auf einen Teilungsschritt beschränkt

bleiben, in den Antheridienaulagen sich hingegen

über vier Teilungsschritte ausdehnen.

Ich nehme an, daß in den Vorgängen, die

sich so vollziehen und zur Bildung der Eier und

Spermatozoiden führen, der Rest der liai>lüidcn,

Geschlechtsorgane bildenden Generation zu er-

1. c. s. :\'>h.

• Developpeiueul et tuiistitutiou des Aulheroio-

ideti. Kcnte generale de botaniqoe 1888. 1* 8. 11t

Taf. 5.
• 1. «. Fig. 8.
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bücken ist. Die ganze, dem haploiden Tballus

fOD Dietrota entsprechende Generation ist ans«

gfscbaltft worden, und nur ihr Kndj)n)drikt. dir

geschlecliUicb differenzierten Zellen, bleiben als

uentbehrlieh mrUck. Stellen wir ans vor, daß
die Dinpe Itei den Vorfahren der Fnraeeen eben*;o

b^en wie »ie bei Dictyotaceen erhalten sind and
die Inploiden and diplolden TlialH einander ent-

sprachen, so konnte der Wegfall des haploiden

Thalliu sich wohl ohne wesentlichen Einfluß auf

£e LelwnsTerb&Itnisse dieser Gewächse vollziehen.

Dsfi dabei die diploide Generation sieh als die

vorteilhafter anspcstattete und widerstandsfähigere

erwies, entsprielit nur sonstigen Krtahrungen.

Liegen auch unsere Keiuitin->e tiber die

i'jhieimtoloeie der Al(;en sehr im Dunkeln, so

l.il'il «ich ilorli nicht bezweifeln, daß die Kueaceen
^rbr alt e G ew i\oh se sind. Fttr Rednlctionsvorgftnge

m ihrem Kntwieklunpspang fehlte es nicht an der

nötigen Zeit. Im Hinblick auf den Grad der

EiDschrftnknng würde das. was sich in ihren

Oogonienanhigen alspielt, nicht wesentlich von

dem abstechen, was uns die Kntbryosackanlage von

Lninn darbietet. Da wird die Emhryosacko
iimttcrzclie direkt zur Embryosackanlafre : die an

4ie TetradenUildung gebundenen, mit lieduktion

4cr Chromosonenzahl sieh vollziehenden Kem-
ttÜMgcn und weitere anschlielicnde Kernteilungen

bii m Bildung des Eies, spielen sich innerhalb

dewelben Zellranmes ab.

I'al» die Fiicaeeen bei den in ihren Oogonien-

uiagea sich abspielenden Vorgängen den Weg
4er Ausschaltnng ftiterer Znstftnde eingeschlagen
Ilten, das lehrt uns ja auch die durch 01t-
manus eingehend studierte Reduktion der Kier,

««lebe schließlich wie bei Angiospermen bis auf
iit Einzahl zurückgeht. In den Oogonien von
Kncaceen, welche weniger als acht Eier führen,

tilden aber die festgestellten Kernteilungen Ue-
Icge fttr ZaatAnde in der phylogenetischen Ver^
pingenheit.

Die Emhryosackanlage von Liliam können
*ir nicht wohl anders denn als solche bezeichnen,

*mI ans aber der phylogenetischen Deutunt;. dit'

«e beansprucht, bewußt. Auch die Uogonien-
Dd Antheridienanlagen der Fneaeeen werden
5tblechterdinü;s ueiter so heißen müssen . seihst

«cnn die von mir hier ausgesprochene Ansicht,

^ sie eine Zasammenziehong von Tetrasporangien
'nd Gametanpien darstellen , als nicht unwahr-
^cheinüch angenommen werden sollte. Mehr als

'inca bestimmten Grad Ton Vahrschefnlichkeit
kian ja meine Deutunt; nicht heanspruchcn.

Bei den letrasporen der libodopbyceen bandelt
H sich augenscheinlich mn andere Dinge als bei

^ Dictyotaoeen. Einen Gnuid bei Anlage der

Tetrasporen der Khodophyceen nach einer Re-
dnktionsteilang zu soeben, liegt nicht vor. Zahl-

reiche Ilhodnphyceen liilden ja auch nicht Tetra-

sporen, sondern an ihrer Stelle Monosporen. Über
den Ort der Redaktionsteilung werden erst spätere

I ntersuchnngen bei diesen PHanzen AufschlulS geben.

Wie aus dem Vorausgehenden erhellt^ nenne
Ich weiter „Generationswechsel* das, was wir
Botaniker, auf Grund der klassischen ,Vei>

gleichenden Untersachnngen" von Wilhelm
Hofmeister, so zn nennen gewohnt sind. Das
wird jetzt nötig zu betonen, weil von 0. F. Cook
und Walter T. Swinple der Versuch gemacht
wird ' , die Hegriffe hier umzukehren. Danach
soll es sich bei den in Betracht kommenden Kr-

>eheinunpen gar nicht um Generiitionsweehsel

handeln, da doch nur die Einschaltung einer

doppelzelligen (doable-eelied) Phase in die Lebens-
pesehichte des Organismus, eine Verlängerung

seines lA^benszyklus, vorliege. — In Wirklichkeit

drückt das, was Cook and Swing le bebaapten,

nur ihre Vorstellung von der Entstehung dessen,

was wir Generationswechsel nennen, aus, eine

Vorstellang, die sieh damit deckt, was ich wieder^

holt schon geäußert hahe *. An d(>in Tatbestand

selbst wird dadurch nichts geändert. Dieser

besteht aber darin, daß im Entwicklungsgang
solcher Organismen, denen wir Generationswechsel

zusprechen, mehr oder weniger selbständige

Bionten, die abwechselnd haploid und diploid

sind, mit Notwendigkeit aufeinanderfolpen. Einen

unumgänglicheren Wechsel im Entwicklungskreis

der Arten als diesen gibt es nicht, and deshalb

erscheint es geboten, ihm allein die Bedeutung

eines Generationswechsels zuzusprechen. Eine
ungeahnte wissenschaftliche Bedeatong hat dieser

Generationswechsel durch die Ergebnisse der

neuen Forschung, im besonderen durch die Be-

gründung der Individualität der Chromosomen
nnd den Nachweis ihrer einfachen Zahl in der

einen. nrs]>r(inplichen. und ihrer doppelten Zahl

in der andern, ahgeleiteten (ieneration, gewannen.

Diese Errungenschaften schließen sich den von

^Vilhelnl Hofmeister heprlUideten Tatsaclien

an und erklären die Notwendigkeit der von ihm

aufgedeckten Zosammenhänge. Was kann es da*

gegen besagen, daß Cham! a so die Bezeichnung

' Evolution nf ceilular stnicturcs. Rnlletin Nr. 81,

r. S. Deiiartment of Agriculture, Bureau et Plant
Industrv \90a.

* tha periodic reduction of thc number of tbe
chromosomes in the life-hlstory of living organisrns.

Ann. of bot. 1894. 8. S. 281; Über periodi .lie

Reduktion der Chroniosomenzahl im Entwickhuij^s-

gang der Orpanisnien. Bio!, ( entralbl. 1894. 14.

S. 817; Über Refnuhtung. Jahrb. l. wiss. Bot. 1897.

M. S.40S.
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Oenerttionsweebsel imprllngUeh (ttr die nar mehr
oder wpniiriT notwciidifje AiifiMiiiindorfolL'f vor-

BCllieden gestultetcr Individuen im Fürmeukreis

pleomorpher Tierarten schnf. Bei Pbneosporeen

hat Oltmanns das Plcomorpliisimi"! genannt, und

ich schliefe mich ihm in der iiezciclinung an.

Ist die eine Genention des echten Generations-

wechsels im I-Jinfe der EntwickliniK so reduziert

worden, daii sie nur uuch in der Bildung der

Oeschleehtsproduicte ibrtbesteht, wie das Fncns
«idifiii anniihcmd zeiRt, so Itostchf der flcnerafions-

weclisel eben nicht mehr fort, ebensuwenig wie mau
von seinem Vorhandensein schon sprechen Icann,

wenn der erste Ti'üunt's^cliritt einer Z^'.'ntc die

diploide Cbromusunienzalil wieder aut die haploide

sorOdisetst.

Für 0. F. Cook und Walter T. Swingle
stellt die doppelcbromosoniige fhase im Kut-

wieklnngsgang des Orgaaismns nur einen gedehnten

Befrnchtunfisvor^rang dar. und da diese zwisrhen

die Vereinigung der Geschlechtbkerue uud die

erst bei der Rednlctionsteilnng erfolgende Ver-
einigung; ihrer riir(»iii(>siinien eingeschaltete Phase,

Ober die CbrumOHonien des Vaters und der Mutter

Terftgt, so sei sie eigentlieh die gescbleehüiebe.

Daaaeb schlagen auch Cook und Swingle
neue Bezeicboangen für die Leiden I'hasen vor.

FOr mich beginnt hingegen die geschleohtiiche

Generation erst mit volhcogener Trennung der

doppekäbligen Chromosomen, weil diese Trennong

erst die Bedingung für die Bildung Ton Gesehleehts»

Produkten schafft Die diploide Generation ist

gerade umgekehrt eine neutrale, sie stellt in ihren

Kernen einen Znstand geseblechtlieber Interferenz

dar: dii)loide Gesehlechtsprodukte gibt es nicht.

DemgemaU bleibt für mich die haploide Generation,

der pflanzHehe Gametopbyt, aaeh weiter die ge-

schlechtliclie, die diploide fJeneration, der pflanz-

liche öpurophyt, der ungeächicchtlichc. Die not-

wendige Abweehdwig dieser Generationen ist

Generationswerhsel , die .Viifeinanderfolge ver-

schieden gestalteter Individuen mit gleicher

CbromoBomensahl Pleomorpbismos.

Karsten, G., Dtia Phj"toplankton des

AntarldaschenMeeresluush dem Material

der deutschen Tiefeee^pedition 1898
bis 1809.

(Wissenschaftliche Kri^ebnisse der deutseheu Tiefi>ee-

«zpedition auf dem Iiiini|iiVi „VulJivia" 1898—1899.
Mit 19 Tatelii. .I. ua 190.1.)

Das vorliegende Werk gibt die erste ge-

sammelte Darstcllnng des antarktischen Pbjrto-

planktons; es enthalt nicht nur eine Liste mit

I

Beschreibangen und schön ansgef&hrten -kX^

bildungen iler fiefundenen Arten, •innderu aui.li

jeiue Übersicht Uber den allgemeinen Charakter

des antarktiseben Pbyteplanktons , das haiipt-

silchlicli aus Diatomeen licstelit . und iibor die

Biologie und Entwicklungsgeschichte der l'laukton-

algen. Ans den einseinen, klar und abersichtlieh

geschriebenen Kapiteln möchte Ref. namentlich

diejenigen henrorheben, in welchen die vertikale

Verteilung des Fhjrtoplanktons und die «(ualitatiTei

Unter-cliiede der aufeinanderfolgenden Tiefen-

scbichten des Phytoplanktons behandelt werden.

|Schimper*8 wibrend der Expeditton angestellte

'Beobachtungen und die sorgfältig ausgcfrihrtfn

j
Sehließnetzfänge aus verschiedenen Tiefen gaben

namentlich ttr die Lösung dieser Fragen eis

ausgezeichnetes Material. Die obere Schicht von

1 200 m enthält fast allein die Hauptmasse der

liebenden Pflanzen; und zwar nimmt bis zn 40 m
Tiefe die Masse dauernd zu: sie Meiht von 40

bis 8U m Tiefe auf der maximalen Hohe stebeo

' und fällt dann rasch ab. Die absterbenden Zelln

dicker dicken lebenden Schicht müssen in größere

Tiefen binabfallen; sie gleichen einem dichten

I und anhaltenden Regen, der innftehst bis ca. 400 n
noch mit zahlreichen leitenden F.lementen durdi-

I

setzt ist. Dem Uef. fällt es auf, dati das Maximum

I

der Planktondiatomeen im antarktischen Meer«

wesendicli tief(>r liegt als im arktischen Meer*'

wo es immer oberhalb 40 m Tiefe zu tindea ist,

während unterhalb 50m dasPhjrtoplankton meistenc

quantitativ sehr arm i^t.

Im antarktischen Meere ist auch ein quali-

tativer Unterschied iwischen dem Pbytoplanktoa

der oberen Schichten bis zu 60 m Tiefe und dem

Tiefenplaiiktou (60— 200 m). Dem Obertläehen-

plankton gehdren an alle Ckaeloeerm- und Jthit»-

so/nn'rt- Arten, ferner die Ai ten der Gattungen Bn'tf-

liosolen, (Jorethron, ThaiasswÜtrij:, Synedra, Frayi-

laria, 3%a/astio^ra, Eueampia und Jfoelferjo and

die braune Flavellate Pharocvsfis atifarcUca. Das

antarktische Obcrdächenplankton ist auliergcwohn-

lich einförmig nnd gleichm&ßig Aber die nngeheore

Meeresfläche verteilt. Im Tiefenplankton herrschen

unbestritten die Coscinodiscoideen, repräsentiert

hauplsichlich durch die Gattungen Co$einodisai»,

Adinorijchts und As(cri)niph/tlus. Wiihrend im

Obertlächenplankton wenige Arten den Charakter

des Planktons beherrschen, wurden in den Tiefen-

fiingeii meistens sehr viele Arten, aber stets nur

wenige Individuen Jeder Art gefunden.

Um die Abbingigkeit der Planktondiatomeea

vom Lichte zu untersuchen, hat Scliimper am Bon!

der „Valdivia" Versuche angestellt; die Cbromaio-

phoren dieser Algen shul normal peristroph, an

der Zellwand gleichmiBig verteilt^ wUuead schon
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putt feringe StOrBiig«n eine Srstrophe bewirken,

iiiderii die Chromatoplioren dicht um den Zcllkrrn

gesammelt werden. MVcgcn dieser Kropfindlich-

keit der Planktondiatoineen gelan^i; es Scliimper,
obwohl die Versuche wegen der stürmischen

Witterang and der häufigen Schneefälle primitiv

bleiben mafiten, zu beweisen, daA Chattoceras, Rhi-

mohnia und Thahtsshthrij ui relativ hohe Liclit-

intensität angepaßt sind und eine außerordent-

lich große Empfindlichkeit gegen l.iclitrnangel

besitzen, daß die Cosdnodiseoideen dagegen, die

die tieferen l.aircn l'cvnrznt'on. treceii v(illif;e Ver-

daoklung reluliv unetirjitiinllirli sitid und dui'i Adino-

eifdus darin das äußerste leistet. Vielleicht kann
auch der obenerwähnte Unterschied in der Tiefen-

,
Verteilung des arktischen und antarkti<;chen l'hyto-

plsnktons mit der verschiedenen Lichtintensität

znsaninienhilngeii ; roin antarktische Verhältnisse

sind ja nach den Ergebnissen der gValdivia"-

SipedltiOB schon nnter 46—47 * s. Br. ra finden,

wfdirend das arktische Phytoplankt^m meistens

unier 67—70* n. Br. antersacbt worden ist.

In dem Kapitel ttber Danersporen berichtet

Yerf. einige neue interessant o Beobachtnngen

über Dimorphismas bei Plauktondiatomeen ; hei

Eiuampia tilaustium existiert eine dSnnwandige

Soiriim'rfurni oder „ Vegetationsgeneration" und

tiue zugehörige dickwandige ^Dauersporengene-
ntion", gans entsprechend den Yerhlltnissen,

Ref. bei RItieusolenia hehdata beschrieben hat.

Der systematische Teil kann hier nur kurz

referiert werden ; nicht weniger als 86 neue Arten

Verden beschrieben, davon 82 Diatomeen, 1 Flagel-

late (Phaeoofstis aniarctica), 1 Halosphaeracee

(Sfhaera kerguelensis n. g. n. sp.), 1 Peridinhm
(P. amtarctieunt Schimper) und 1 Schizophycee
(Ofrillutüria orcanici). Von Diatomeen werden
/wii iit'iit' (iiittun<^rii autgi't'ührt, Schimperiella (mit

Bhmodisnis verwandt) und ChunUBa (zwisclien

Tr'jpidovcis und Nitzschia). Zur syptematischon

C harakteristik der Arten hat Yerf. in weit größerer

AoBdehnnng, als das früher geschah, die Form
und Stellung der Chromatophoren benutzt. Es
Iii ein sehr verdienstvoller Versuch; namentlich

in den schwierigen Oattnngan CloedNocNNM nnd
ArfitJnriirhis wird wohl aber die darauf gebaute

Begrenzung der Arten noch weiter geprüft werden
Missen.

rnter der Gattung Cordhron wird die inter-

essante Mikrosporenbildang , Ulier welche Verf.

•dion frlkher efaie vorilnfige Mitteilung pabliziert

hat, eingehend beschrieben. Anßer bei Corethron

Feidtnae hat Yerf. die Mikrosporen auch bei

BMmeimh «an^pifia nnd hei Jt. rkombm n. sp.

gefenden. H. H. Gr»n.

KraakOTits, G., Ein Beitrag zur Kcnnt-
nia der ZeUteilungsvorgänge bei Oedo-
goniiim.

(Sitigkber. d. k. Akad* d. Wiss.in Wien 1905. Math.-
natnw. Klasse. 114'.)

Die meisten Forscher, welche sich mit der
Hing- nnd Ka]>i)enbil(lung der Onlogunien bo-

fußten, geben an, daU sich der Hing beim Auf-

reiften der Wand zn einem zylindrischen Membran-
stück streckt. \M l( !n's olien an die Kappe, unten

an die alte Membran ansetzen, gleicliAam an-

geklebt werden mnft. Verf. aber zeigt jetzt In

Übereinstimmung mit Dippel, daß das ganze
Plasma der Oedogoniumzelle , welche sieh zmt

Teilung anschickt, von einer neuen Mimbran-
lumellc einheitlich umhüllt wird. Diese leut

sit li . größtenteils eine zarte Scliiclit dar sicili iid.

di u alleren Wandleilen so fest an. dall .sie nii iit

immer leicht nachzuweisen ist; nur am überendoder
Zelle wird sie infolge starker lokaler Verdickung

ohne "Weiteres als der vielbeschriebene King er-

kannt. Letzterer erfährt dann nach dem Anfireißen

die liekannte Streckung. Aus dem Cic-agten folgt,

daß nicht bloß die Kappen, sondern auch die

übrigen WandstQeke der Oedogonien ans ver-

hcliieden alten Lamellen aufgebaut sind, deren Zahl

der Zahl der voraafgegangenea Teilungen entspricht;

anders ansgedrBckt: die ilteren Wandsehiehten nm-
scheiden die jnn^'rnn. und zwar unvollständig,

wie Verf. das an einem bunten Schema Idarlegt.

Der Vorgang demonstriert, wie mir scheint,

aufs neue, daß die alteren M( iiiliranen der Algen-

zellen oft nur innerhalb geringer tirenzeu wachs-

tmnsAhig sind. Soll der eingeschlossene Protoplast

wachsen, muß die starre Hülle gesprengt werden.

Der viclerwähntc Hing erweist sich im
optischen Querschnitt, wie lauge bekannt, als nicht

einheitlich. Reaktionen ergeben, daß eine mittlere

Gallertmasse von Zellalose umschlossen wird. Nur
letztere wird bei der Streckung des Ringes be-

nutzt. Die Gallerte entstammt nach Kraskovits
den älteren Membranteilen ; sie gebt aus ihnen

durch lokale Verquellung hervor und stellt einen

Schweltring dar, dazu bestimmt, die Kappe ab-

zuheben, wenn die Zelle partiell aus dem älteren

Geb&nse aosschlUpteu soll. 01t ma uns.

Klebahn, H., Kulturversurhe mit Rost^

pllzen. Xll. Bericht. (19()3 tin<l 1VI04.)

Zeitschrift far Ptlanzenkrankbeiteu 1905. 15. 05-108.

(1 Tafel.)

Der Verf. hat seine Versuche mit Uredineen,

über welche an dieser Stelle mehrfach berichtet
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worden ist, »ncli in den Jahren 1908 nnd 1904
fortgesetzt und dabei wieder eine Reihe von

Resultaten gewonnen, aus denen wir nur die

wiebtigsten hervorheben:

Mit grfiRom Iiilcrosse verfolgen wir immer

wieder die Fortführung der Versuche, iu welchen

die plorlvore Puceinia Smheeamm-Digraphidi»
in ihrer Accidiengenerafion seit 1892 Jahr tun

Jahr ansschlieülich auf I^jfgonaium kultiviert

wurde. Die Infektionen von 1908 and 1904
zeigen, daß geu'iii« ilrtig Potj^omitum eine für

den Pilz weit geeignetere Nihrpflanze geworden
ist ah ObmKiRaria, MajanOiemnm nnd Pari$,

Ein am 4. Mai 1904 eingeleiteter Versuch ergab

s. B.: Foljfjfonattm am lü. Uai sehr reichlich

infisiert, alle Aeeidien gnt reifend; ComaUaria
am 16. Mai sparlicli infiziert, später etwa 16

Stellen, 4—ö reifend, die tibrigen absterbend;

Jf<^afittainfM am 16. Mai 2 klein« Inlsktions-

stellen zeigend
,

später etwa 14 Stellen , eine

derselben zwei reife Aecidienbecher bildend, die

ttbrigea absterbend; Paris am 28. Mai 2 In-

ftdct&onaatallen zeigend, die sich nicht weiter ent-

wickeln. — Umgekehrt zeigte eine Puceinia

fimSaeeantm'XHffraphidis, der an ihren natür-

lichen Stamliirtc nur Cfynvalhiria für die Aecidien-

bildung zu Gebote gestanden war, ein geschwächtes

Infektionaverml^gen gegen Polffgonatum, Majanthe-

MMN» und Parts.

Fflr ünmifce» Dactylidia wird eine neue

biologiaehe Form nachgewiesen, welche ihr Aeci-

dittDi auf Jtanunculus lanuginotits ausbildet.

Versuche mit Uromyce» Scirpi ergaben, daß
es eine Fora dieses Pilzes geben muß, die sich

auf Pastinaca, Jierula und Oenanthi zugleich ent-

wickeln kann. Ferner scheint es, entgegen der

bisherigen Annalune des Verf., doch auch eine

Form dieses Pilzes zu geben, die zugleich mit

Ümbelliferen aacb H^ppttris zu infizieren im-

stande ist.

Fttr das durch seine Pleophagie so merk-

wQrdige CronarHum tudq^iadeum kommen durch

die vorliegenden Untersnchnngen nodi awfi weitere

Wirte : FerbeM irimoida nnd ßmpaHmaBalaamma
liinzn.

Endlich gelang es dem Verf. znm ersten

Ifole mit Sicherheit, durch Basidiosporen von

Crotuurtium Ribicola Pinus Strobut zn infizieren.

Die Aussaat erfolgte im Angnst 1908 aaf Zweigen

desselben Jahres. Im Juli 1904 zeigten sich

dann die Pykniden. Dabei ist es aber nicht

ganz aufgeklärt, wo das Eindringen der Keim-
schläuche erfolgt ist ; vielleicht geschah dies durch

die Basis der Blätter, vielleicht durch die für

das folgende Jalir bestimmte Knospe. Interessant

ist der Umstand, daB sich ans dem infizierten

Zweige im Sommer 1904 Triebe entwiekeHen,

die Rftdncbllge rar Jogendform darstellen.

Ed. Fischer.
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ÄKjKiragus inadaiiasi anciisis (m. je 1 coL Tafel).

(Curiis' bot. mag. 4tb. ser. Nr. 11.)

: Vierhapper, F., Neue lHanzcu au»i Sokotra, .\bdal

Kurt und Sembab Vll. (Üsterr. bot Zeitochr. 65.

I 488~M0
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XIV. Angewandte Botanik.

Boaie, W., Über «iiiigt Ergtboine meiner Reise nech
T«ßo un<l Kanemn. (Ber. d. d. pharm. Gei. Ift.

205— 2;j.)

Chevalier, A., Obsorvations relati%cB k (iiiel([ues
i

plante« ä caoutchouc. (Compt. read. 141* 683—06.)

'

Oonatantta et Lnoet, nnter Pflxe. >

Krfigar, W., Kintlurs der TMhi.'mh.j iiini des IMlan/ft»-

Wuchses auf Rodeobeächutlenhiit und ]!i>dt<n-

erschftpfung (1 Taf.). (Laadw. Jahrb. 84. 7h;1—«05.)—« Über die Dedeatnag der NitiificaUon für die

Knhiirpflaaiea (8 TafX (Ebenda. 84. 761—^)
Iispata, H., Classifii ntiim rt iMnuriirlatiirc <lr's terrea

arables d'apri's letir <oiibiitiition miiifialogiijue (agri-

tok"). (Compt. rend. 141. IW^i—66 )

Maokaprang, E. F., Uber die Verarbeitung der
Reeultate der Vegetatioaavenndi«. (D. laadw. Vers.-

Stat. <e. 401—5.)

Meissner, R., Zweiter Borirht der Kgl. Wftrttem-
bergisclii'n Weinbau-Vi i siu lisuiit-iult Weirobern über
ihrt- TatiKkcit im .Jahre 1".H)4. Wt-insticrir 1905. 8".

88 S.

Heyer, Ad., Agrikulturciiemie (zahir. TexttiuA 6, Aufl.

Baldelbeig IWS. 8*. L u. II. Bd. 447 «. 4S8 &
Mftaoherlieh, A., Eine Entgegnung, betrelhnd die

Verarbeitung der Resultate der Vopetationaversnche.

(I>. laiidw. VtTMirhsstat. <>:?. 1d U )

Peokolt. Th ,, Heil> und Niit/.|it1au/i3ii Itrasiliens.

(B«r. d d. pharm. Ges. W, 225-44.)

QvMB« O., Znr Bestimnung des KeimTermögens bei

Oetreidewaren. (D. landw. ver«.*8tat tt. «5—45.)

Schiffel, A. , Fnim und Inhalt der Lftrche. (Ititt.

forstl. Vers.-Wt Ben Österreichs. Heft 31.)

, Siikrkc und Inhalt d. r l.arolionrinde. ^eatralbL
f. das ge!<. Forstwesen 1905. lieft 3.)

Behorateln, J., Neuere Ilotsforichanf. (Baiunatartalien-

kunde. 10, 21. 5 8.)

Spaav, Pn Ünterrochang der Vegetationaferhlltiüsse

deijenigen Pflanzen, welche bei Wiesenlculturen durch
Dfingung eine Rolle spielen. (Landw. Jahrb. 84.

521-97.)

Tacke, Br, und Weber, C. A., I ber l inen alten,

gut Kt'wai hf-t nen Hotfohrcube-stand über hartem und
starkem Urt»tein (1 Fig.). (Zeitscbr. L Forst- und
Jagdwesen 1808. 108-1».)

Voigt, W., und Wirtgen. V., Bericht Ober die Vor-
arbeiten zur Herausgabe eines forstbotanischen
Merkbiu hos für tlie Uh< iii]>rovinz. (Verb, natarbiat.

Ver. ÜheinlHude. (tf. 1. Hälfte. 65-86.)

Wober, C. A., Der Fleix h-, Milch- uud Futterertrag

einiger Dauerweiden. (Arh. Deutsche Landwirtsch.-

Gcs. 105. 26 S.)

Wortmaiui, J., Bericht der KAnigl. Lehranstalt für

Wein*. Obst- und Gartenbau zu Geisenheim a. Rh.
f&r das Etatqjahr 1904. Berlin 1906. gr. 8«. 988 S.—, Biologische UntemehangMi flbar die Abstiche
der Weine. (Landw. Jahrb. 84. 685—761.)—, Die wisaenschaftUchen Grundlagen der Wein-
bereituog and KeUerwirtachaft. Benin 190&.

XV. Teratologie und Pflanzenkrankheitea.

Paber, F. O. 7on, Cl>er die Baschelkrankbeit der
prnnixftum U\r>p. (VorL Mitt) ^tr. d. d. bot.Qei.
28, 4Ö1—4U3.)

Freemann, E. M., Minnesota j hnt diseases (7 Taf.,

211 Fig.). Saint Paul, Minntsdta 190.5, 8". 4-32 S.

Hunger, P. W. T., Neue Theorie zur Atioingie der

Mo^aikkrankheit des Tabaks. (Ber. d. d. bou iiet.

28. 4 I.W IS)

IstvinfQ, Oy. de, D'une maladie de ia Vigne cauiee
par le Phyllosticta Bizxozerina (1 pl.). (.inn. init
centr. ampelolog. r. hongrois. 3. 167—^2.)

—
, Ktudes microbiologiques et mvtologiques aar

le rot gris de la Vigne (lioiruH^ < itu rea-iSderotiiiit

Fuckeliaua) {S Tk{.). (Khvmhx. H. lK:i-_;m)
Jahresbericht über die Nenei luv.'cu und Leistungen

auf deiir ( ;e)>ieti> der PÜanzenkrankkeiten. Vll. Band.
Dhs laiu 1904. (Uaranag. r. M. HoUnmg.) Berlin

1905. 8». 374 8.

Jenaan, K., Über dl« Bddmpfung der MoaaikknBk-
heit der Tabakapflaoae. (Bakt ZantralbL II. IIb
440 -4.^) .

Jordi, E., Über pflanzlirhe FVittilr der Kulturen, die

auf der Kütti und deren l inj^eluing aufgefunden
wurden. (Jahre^ber landw. Schule Kütti 1904 lyOM

Koch, R., Die .Maulw urfsjrrille ((irj llotalpa vul.

fiariN I.atr.i al- lliiideiisi liadiiuK junger Fichtvn-

jitlan/.en. (Natur», /eilsi lir. f. Land- ii. l'ürstwirtjth.

3. 470-^7.5.)

Lagerheim, Q . Balliska zooeecidier (1 taf.). (Arkif
fr)r lun. 4. Nr. 10. 1—27

)

Laubert, R., Die Rotpustelkrankheit (Nectria dnna-
barina) der Biume und ihre Bekämpfung. (Kaiserl.

bioL AnsU Ar Laad- u. Foratwirtsch. C'legU.
Aufl.)

Maaaalongo, G., Teratologia c patologia delle fo^
di aicune plante (2Uv.) (Malpighia. 10. 816-28.)

MlohniewioE, A. R. , F.in abnormes reixiniuni

(1 Textfii!). (Osterr. bot. Zeitschr. .V*. 421—24.)
Ostorwalder, A , i'ln ti))iliteratäule beim Ken-
obsU (Bakt. Zentralbl. IL 1.». 435-40.)

Oven, B. t., Über eine 7-'ir«artum-Krkrankaog der

Tomaten. (Landw. Jahrb. M. 4»9-d2L)
Ravana, Ii., et Roes, L., Sur le roogsot de la figac.

(Compt rend. 141. 866—67.)
8eliUr.01orgiBlfB., UDtanudranganftbardiaTnbarkd-
krankheit des Olbaames. (Bakt. ZeatralbL IL Ifc

200-11.)
Tobeof, V., Verlust der Sprofssiiitzen an Fi( hten durrh

Eiclihömcben. (Naturw. Zeitschr. f. Land- u. For&t-

wirtach. t. 478-7a)

m Tednik.
Moisescn, H., Kleine Mitteilang Ober die Aoweadnag

des horizontalen Mikrotkopea aar Beatlmmaag der

Iteaktionsaeit (Ber. d. d. bot Gea. O. 864-88.)

XVll. Verschiedenes.

Alp«ra,y.tFriad«icli£hrhart. Mitteilangenaaaaeineffl

Leben nnd Sduriften (8 Portr.). Leipzig 1905. 8*.

4M 8.

Brtls AMcilaaf! Ori(iiutJal'li^in<IIuii^«D. Jthrlich 12 licn«, am II. de» Mnimt..

Sweit« Ablallaats B«tpfMkia|«B, lakalUufabMk uw. JikiUdi SM XaauMn, an 1. «ad Id. Koutj.

M konpMtwi iakiiPHw *w BatealMkM S*itu(< « Harfc

Verl« T«a Arlkax ralU ia Mfiif. , —Dnak te PUraisahw 1
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BOTMISCHE ZEITUNG.
Radaktkmi H. 6raf zu Solnt-Lauliach. Friedridi OltnaMit.

II. Abteilmig.

DieRedaktion übernimmt keiae Verpflichtung, unverlangt eingehende Bacher lu be^recben oderxurOcksnsenden.

Beapreelnuiccn : CorrenH, C, Uber Yererbungs-
gesetse. — MSmee, B., Studien aber die Regene-
ration. — Berkovec, Anna, Über die Reeeuc-
ration bei den Lebermoosen. — M c C a 1 1 u m , W . B.,

Regeneration in plants. — Miehe, Hugo, Wachs-
tum, Hegeneratinn uml Polarität isulii i ter Zellen. —
Glück, Hugd. Hiol(>gisi:lie iiiul lunrplioldfiisrhe

rnterMLcbnngi ii über \\ asser- uiiii Siiiii|ilge\v;ii hse. —
Haber landt, (J., ßeniorknngen /ur Siatolithi'n-

theorie. — Zacharias, K., I'ber Statolithen bei

Oxara. — Scbieichert, 1'.
, Heiträge zur Methodik

Jt's botanischen I nterrichts. — Cham berlain, Ch.
J., Meihoda in plant hiatology. — Hene Utenitar*

Correns, C, Über Vererbnngsgesetze.
Vortrag, gehalten in der gemeinschaftlichen

Sjtzniif^ der VfiPainiiilun'; I)»'ut^< lior Natur-

lorscher uu<i Ar/te iu Merau am 27. Sep-

tember 1905. Mit 4 Abbildungen.

Berlin 1905.

Diese Schrift ist ein ausfahrlicherer Bericht

(mit Zusätzen und Literaturnachweisen) Uber den
Vortrag als der AlMinick iti drn „Verhuidliiiigen

Dentsciier Naturforscher und Ärzte".

Für das Studium der Vererbung bieten die

Pflanz enbastarde vielfach bessere Handhaben
als die tierischen, weil sie sich häufiger dorcb

Selbstbefruchtung vermehren lassen.

Variation der Nachkummen eines Eltern*

paares kann bedingt sein: 1. durch ungleich-

mißige Einwirkung üußerer KintlUsse, die wahr-

scheinlich keine erbliche Veränderung scbaffen;

2. durch Auftreten wirklich nener Eigenschaften

:

-Single variations", „Mutationen" ; 3. durch Ver-

schiedenheit der Keimzellen , indem sie nämlich
nicht alle die gleichen erblichen Anlagen beBessen

haben.

Es besteht beztifflich der Vererbungsgesetze

und beztlglicli der Kruchfbarkeit keine scharfe

üreiue zwischen Bastarden von weniger mit-

I

einander Terwanitten Organieinen und soleben von

I

aehr nahe verwandten Sippen.

{

Nach Prftntiemng der beiden voneinander

onabhingigen Men'der sehen Hegeln and ihre«

Gültigkeitsbereiches gebt der Vortrag auf das

Ueset2 der Selbstindigkeit der Merkmale ein,
' das anf das Torhandensein selbständiger Anlagen

zu schliclien gcstatlct. I!ci eclilrr Korrelation

von Eigenschaften sind vielleicht zwei Anlagen,
eine gemeinsame nnd eine besondere, vorbanden.

Manchmal kommt bei gewissen Sii>p< n verkoppelte

oder konjogiertc \ ererbung von Merkmalen vor,

die bei andern >li i
< n derselben Art voneinander

nnabhftngig sind.

Durch Abbildung und Beschreibung von ver-

schiedenen Beispielen wird das bisher Festgestellte

eiläutert : 1. Vriici jiihi'ifna Dixhtrfii: völliges

l>ominieren des j>üuii/'rra - Merkmals
,

Spaltung.

2. Mirabili» JaltgM Sippe «rlba + rosear Bastard

iaternicdiiir . S])altinisi in 1 weißes, 1 dunkel-

rosenrotes und 2 hdiruscnrote Individuen (letztere

die dnrch Vereinigung ungleicher Keimzellen ent-

standeren „Ilelero/.ynotcn'"). :J. Zur Harstellung

des Gesetzes von der ünuitliUugigkeil der Merk-
male eine Dibvbride: glatter, weifter Hais (alba)

+ runzliger. M.uier Zacki'nnai> ('•nrrulr'nluhif:),

Qlatt and Blau dominieren unabhängig voneinander.

Je mehr Merkraalspaare bei einer Kreumg in

Betracht kommen , nin so mannigbltiger werden
die möglichen Kombinationen.

Die Spaltung ist in einer ciualitativen Re-
duktionsteilung der Kerne in i der Keim/.ellbilduiig

begründet, und zwar sind nicht die ganzen Chromo-
somen, sondern Teilehen derselben die TrSger

der mendelndeu Eigenschaften.

Es folgt die Betrachtung des Hervortretens

wirklich latenter Anlagen (also nicht durch

Rastardieruna ü/.essiv- latenter) in Bastarden.

Ihr Aktivwerden kann sich in einer qualitativen

oder quantitativen Änderung vorher sichtbarer
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Cluurakter« oder in emem selbständigen Anf-

tntta zeigen, in lieidett FiHen mendeln sie.

Ferner ist auf die Spaltung srlieinbar oinheit-

Ueher Merkmale in mendelnde Komponenten in-

folge BastardlentDg so achten (Beispiel: rote

Blütenfarbe des Löwenmauls). Als lieis|)iel für

die .Krj-ptomerie", das Uervortreten latenter

aktiver Eigensebaften infolge Bastardierung, dient

das durch eine instruktive farbiji - sclicinatischc

Zeichnung klargelegte Verhalten der Mirabilis

JSsIapo-Sippen: Ma + gibm,

Nieht alle Merkmalspaare spalten, es gibt

auch partiell oder total konstante Bastarde.

Möglicherweise aber ist die Konstaiu manchmal
nnr scheinbar, indem bei dem einen Elter mit

dem andern eine bei ihm latente, beim andern
aktive Anlage aktiviert wird.

Das Gal ton' sehe Vererbungsgesetz stellt

feali daS die beiden Eltern zosaanen Vtsas(0,5),
j

die 4 Großeltern ' < (0.5)^ die 8 l^rproßeltern

Vs«(0,5/ usw. des Gesamterbes der Nach-i

kommen liefern. Der Widenpriidi mit Mendel
ist nnr schoinbar. Galton betrachtet nnr die

Machkommenschaft als Ganzes mter bestimmten

Bedingongen, Mendel dagegen bewAlftigl das
Zustandekommen der Erscheinungen selbst.

I

V]tvv die Fra^'i' dor Vers<'liitMb'nlH'it der

Nachkomnien, je nachdem Sippe A zur H* friich-

tnng von B gedient bat oder nmgckebrt. ist /.ur-
1

zeit wenig Bestimmtes zu ^at'on. Walirscbcinlicli

spielt dabei die Ernährung Knilirvos durch

den mütterlichen Organismus gewöhnlii-h die be-

1

stimnifitdr lüdlc. Oder es sind schon vor ilcr i

Befruclituiig Merkmale in Entfaltung Ix ^riHi n,
|

die durch den männlichen Komponenten nicht

mehr geändert werden können (so vielleicht bei

den Seeigel-Bastarden von Driesch).

Der Einfluß der männlichen Keimzelle geht

nicht Ober die Eizelle hinaus ; damit ist natltrUieh

der EinfluA des Embryos auf die Ausbildung von
Anlagen der Matter nicht berührt.

Kach einem Hinweis anf die neueren Beobach-
tungen ttbor Pfropfliastardf utxl deren notwendige

Übereinstiaimnng (in den UauptzUgen) mit sexuell

entstandenen seUieSt der gedankenreiche Vortrag,

indem er die finanzielle Förderung, welche die

Bescbllftigung mit den Vererbungsprohlemen in

d«m Lliidttn engUsdier Zunge erfährt , im Yer-

gleicli m Devtsdhlaad hervorhol t.

Bitter (Bremen^.

Nemec. B., Studien über die Regene-

ration.

(Berlin 1905. a»J 180 Abb. im TerL)

Das vorliegende umfangreiche Werk be&lt

sich in sehr ausführlicher Weise mit der Re-

generationsfäbigkeit der Phanerogamenworzel, Ei

ist natürlich unmöglich, im Rahmen eines kofM
Referates eingebend den Inhalt des Buches n
würdigen, und so muU Kef. sich anf eine InhaUs»

angäbe und Hervorhebung einiger wichtiger Ehin!«

ergcbnisse besilirilnken.

Die ersten Kapitel berichten eingehend aber

die änßeren und inneren Vorgänge während der

Wur/.els|iil/eiii ogoiu raliiin bei mannigfachster

Variieruug der Öchnitttlilche oder der Einschnitte,

wobei vor allein gnaa untersucht wird, wo and

wie die DekapUieniDg oder die Verwundungen

stattfinden müssen, um eine oder mehrere totale

oder partielle Hegenerationserscheinnngen zave^
anlassen. Vor allem verdienen hier die Angal»en

Uber den Erfolg schräg geführter Dekapitations-

schnitte und von Qaereinsehnitten in die regene-

ratinnsrUiige Region Bt aclitting. Von interessanten

Eiiuelergebnissen sei hervorgehoben, daß in de-

kapitierten Wurzeln von Ehipkorbt jAtaOtyri» dnrdi

Differenzierung von neuen Initialen die im Re-

generat zunächst fehlenden Milchröhren nach-

gebildet werden; femer, daß Famwanehi wa
durch Kallushildung. nicht aber durch Regeaen*
tion einer neuen Scheitelzelle auf Dekapitatioa

und Längsspaltung reagieren , wobei beobachtet

wurde, daß die infolge des Wundn izes im PlenUi

und den Tracbeideniuitialeu erfolgenden TeünageD
sehr bftnfig hyiterchromatisdi waren. Auch die

Luftwnivcln von Deiithulmim nobile regenerierteo

nicht und die zu Knollen bestimmten Wuiteln

von JFVeorta vtma nnr wftbrend der ersten Hllfte

ihrer Wachstumsperiodo.

Es folgen einige Kapitel physiologischen In-

haltes, von denen besonders das Uber die Ans-

Mfling der Ueucnerationsvorgäiigc Beachtung ver-

dioit. Danach kommen weder Wundreiz noch

AnhSufang von Vfthrstoffen an der Wnndstelle sls

auslösend in B'^tracht. sondern nur eine gi iiiii:<Mid

starke Hemmung oder gänzliche Unterbrechung der

korrelativen Beziehungen zwischen dem Vegetatiovs-

punkt und den weiter zurückliegenden Teilen des

Wurzelmenstems. Diese Besiehnngeu werden, wie

schon Simon festgestellt bat, dvreh das Peri-

kambinm vermittelt, und SO erklart es sich, daß nnr

dann eine Regeneration atirttfindet, wenn mehr al>

die Hftlfte der Peritaunbiumzellen durchschnitten

wird. Auch der Einfluß äußerer Faktoren wurde

geprüft und gefunden, daß die Regeneration»-

TorgiUige oidit dwehanB von denaelbep Fkktoeea
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beeinfluBt werdeu and abhängig sind wie das

Lingenwachstom , das übrigens während des Re-

fenerationsvorganges stets eine bedeatonde Hern-

mang erfahrt : so findet z. Ii. bei niedrigen Tem-
perataren, die noch ein deiilliches Länftenwaehs-

tam gestatten, keine Regeneration mehr >tatt.

Von innoreti Fiiktoren wurden in ilucni Kiiifliili

auf den UegenerationsvorKaiij,' I'olarital , deren

Umkehrberkeit fQr gewisse Fälle behauptet wird,

Korrelation zu anderen Teilen der Wurzel, Neben-
fturxelbilduug , Alter der W urzeln u. a. unter-

nebt; Bet mnB, wm die Resultate im einselnen

abekugt, auf das rtri^nnal verweisen.

Die SchlaBl^apitel behandeln das geutrupische

Teilialteii der Wsneln wftbrend der RegeneretioB

it besonderer lieriicksichtigang der Statocyteo,

od die traunialropen Krümmungen. Letittere

traten bei eeitlichem EinBchneideti in die Wnnel
icht nur oberhalb, sondern auch unterhalb des

Einschnittes ein, and zwar auch dann noch, wenn
uebtrftglieh die Seitenwnnde xo einer ringsum

gleichmäßigen Verwundung erweitert wird. Was
die Ststocyten anbeiaogt, so warde festgestellt,

iiM der regenerotiven Anlage einer neuen Wnnel-
spitzc stets die Differenzierung eines Statocyten-

konplexes vorausging, und dail die Fähigkeit der

Vmel zu geotrupiscber Orientieruug sich etwa
glüdueitig mit dem Erscbeinen dieses Kompleies,
me vorher, einstellte.

lief, muß sich auf diese Icarzen Andeutungen
fiber den Inhalt des Nemec'schen Hiulie^ be-

sfhrünken und verweist nochmals auf die zahl-

reichen intercs.santen Euizelangaben in dem Werke,
<iero l^ei seiner nicht gerade sehr übersichtlichen

Auordnung ein Sachregister sehr zum Norteile

gereicht haben wUrde. Hans Wink 1er.

damit zusammenhängen, dafs die Baastoffe durch
die Kippe apikalwärts Striemen.

Die jungen Adveutivsprosse l>ehalten die

Wachstumsrichtung dess Muttertballus bei, ab-

gesehen von denen, die von der basalen Schnitt-

tläche regeneriert worden , und die hasipetal

wachsen; sie sind erst radiär, später gleichsinnig

mit dem Mutlersproß dorsiventral gebaut. Das
radiire Stadium dauert nur bei Preissia commutata
länger an, hU't sich aber auch hier nicht durch

allseitig gleichmäßige lieleuchtung äxieren. —•

Bemerkenswert ist die enge Korrelatioii swiecken
der Rcpencratioii-fAliiL'kcit eines TliaUosstttckes

und dem Vorhandensein oder Nichtvorhaadenaein

ruhender Vegetationsponkte an ihm; die (Gegen-

wart aiicli nur eines solchen vcihiiidert die regene-

rative Sprolibildung bei manchen Furnieu durchaus.

Hans Wittkler.

Berkovec, Auua, Über die lt<.'(>;euetatii>ii

bei den Leberraoosen.
(BnlL iatenst de l'A (-ad. d. Si'itMK es de Boheme IMS.

10. i~rj)

Verf. hat verschiedene froudose Junger-

mabween und Marchantiaeeen auf ihre Be-
Ähigung zu regenerativer Siirofsldldang untersucht

>sd kommt im wesentUcben zu einer Bestätigaug
i» IHlheren Üntersachnngen Uber diesen Punkt
von Vnchting und S clios t a k o w i t s c b . von

«icoes sie indessen darin abweicht, daCs sie, weil

u^t selten auch aus dem Basalqnerschnitte

Sprosse entspringen, den Lebermoosen keine

"Brenge Polarität zusprechen miichte. Wenn trotz-

<i*:Di sm häufigsten aus den apikalen Schuitt-

'icbea AdventivBproBse entstehen, so soll das

McCallum, W. B.
,

Kegeueratiou in

plauts. I. II.

(Boten. Gasette 190S. M. 97—11», »1—6».)

Die vorliegende Arbeit sucht dem liegen6>

rationsprobleni durch experimentelle Unter-

suchung der Frage beizukommeu, welche Faktoren

bei Regenerationsvorgängen entwicklungsanregend

wirksam «^ind. Als solche werden in Betracht

gezogen und mehr oder weniger ausführlich ge-

prüft : Kmährungsstörangen , A nderungen im

Wassergehalt. Wundreiz, lokale Anbitufung l)e-

stimmter forniativer Stoffe, Korrelation, relatives

Alter und Keifegrad der verschiedenen Organe

oder ilirer TciU- und. Waclistnmssi»annnngen.

Die Versuche wurden vorsviegend mit Keim-

lingen von Pbaseolos angestellt und bei diesen

der Eintlufs der ebcnorwilhnfen Faktoren auf das

Austreiben der Kotyledonarknospen und die Ent-

stehung TOD AdvenÖvwaneln untersucht.

Hinsichtlich der ersteren Reaktion ergab sieb,

daß sie unter allen Umständen nur eintritt, wenn
alle oberhalb der Kotylednoarknospen gelegenen

V' egetationspunktc entfernt oder auiter Funktion

gesetzt wurden. Der Ernährangsaustaud des

Versnehsobjektes und der Umstand, daft nach dem
Dckapiticicn ein erhiditer NahrungszuHuli /u den

bleibenden Knospen stattfindet, Öchwankuugeu im

Wassergehalt und Wnndreix sind gänzlich ohne
Einfluß; deini auch an fast gänzlich nUhrstofflosen

und halb vertrocluieteo, von aller Waascrzofahr

abgesehnittenen KeimHngen treiben nach Bekapi«

tatiou die Kotyledonarknospeii aus, bleiben aber

trotz stärkster Verwundung ruhen, falls oberhalb

noch Vegetationspuokte da sind. Werdtn diese

aber nicht entftont, sondern nur am Wachsen
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Terhindert, so treiben die auterhalb gelegeneu

Knospen ms.
Ganz Aliiilirhcs lii l'^ mcIi für die Frif-tcliiiiiL'

von Adventivwurzeln nachweisen, lusbeäundcre

wurde gezeigt, d«B diese — sowohl bei Pliaseolas-

keimlingen als bei Salixzweigen — nicht oinfaoh

als Folge von äteigening des Wassergehaltes im

Stamm eintritt, sondern daß sie sogar dann noch
( rfol^'pn kann . wenn die zu Wurzelanlagen

werdenden Zellen weniger Wasser ab normal

enthalten. Ebenso ist Wnndrels ohne EinflnA

auf die WiirzcHiildunp. Dagegen ist diese, worauf

Verf. groüus Gewicht legt, abhängig vom Vor-

handensein von Wnneln nnterfaalb der regene-

rierenden Stelle. voraHs|,'ps( t/f . ilaß tlic Konti-

nuität zwischen beiden uicbt durch einen bis ins

0«Aft reiebenden Einsehnitt anterbreehwD ist;

das Vorlianilrnsfin fiinlvlionierender Wurzeln ober-

halb der wurzelbildenden Zone beeiniluUt die

AdTentiTwnrseleBtstekinif tia^L
So entsteht also die Frage, worin die'-er

Einfluß !>cbon vorhaodoier gleichnamiger Organe

oberhalb der regeaerlwenden Stelle — bei

Knospen— oder unterhalb dieser— beiWur2eIn —
besteht. Koukurren2 um Nährstoffe oder Wasser
oder organbildende Stoffe kommen nicht in Be-

tracht . ebensowenig Morgan's „Wacbstunis-

sitanuung", und so begnügt sich Verf. damit, den

kmtrallierenden EinflaA wachsender Organe auf

das Austreiben oder die Anlage anderer fest-

zastellen, einen Einfluü, der nach seiner Annahme
durch die Plasmodesmen von Organ an Organ
ftbertragcn wird.

Kef. wird an anderem Orte ausführlich auf

die HcCallnm'sche Arbeit eingeben, die jeden-

falls einen sehr l>e:\( li(eiiswerfen Versm li darstellt,

das hußerät kum]ili/.ierte Uegeneratiunäprublem

einxaengen. Hier sei nar erwähnt, daß es ihm
prinzipiell verfehlt erscheint . die Bedingungen,

die das Aastreiben vorhandener Anlugen hervor-

mfen, ohne weiteres mit denen n identifizieren,

welche das HeraasdifTerenzieren neuer Meri^tfnie

aus fertigen Gewebezellen zur Folge haben, wenn
aneh zwischen beiden Erseheiniingen Übergftnge

vorhanden sind.

Hans W i n k 1 e r.

Miehe, Hugo, Waclistum. Roo;eneration

und Polarität isolierter Zellen.

(Ucrichte d. «leutschen botan. Ues. ltM>5. S8, 257—64.j

(1 Tafel.)

Verf. isolierte die Zellen einer marinen

C'ladophoraart in Neapel dudurcii, daii er die

Alge tagelang in konzentrierter SalzlAem^plasmo-

lysierte, bis jede Zelle eine neue Membran aus-

gebildet hatte. Wurden die so behanddten

VerMichsobjekte dann in normales Seewasser

zurückgebracht, so begannen sämtliche Zellen zu

proliferieren. Dabei trat insofern eine gewhm
Polarität zutage, als, wenigstens in den Anfangi-

stadien, das Austreiben neuer Sprossungen aus-

nahmslos vom basalen Zellende ausging. Erst

sehr viel später wuchsen auch apikal Triebe ans.

Die vom basalen Fnde der Zellen aus ent-

springenden Sprosanngen tragmi alle den Charakter

von Rhizoiden, ebenso auch die ans einigen

wenigen Endzellen hervorgehenden Ausstülpungen

des Apikaiendes. Lateraltriebe worden nw
selten beobachtet; sie wurden mei-f ebenfalls /n

Rhizoiden, nur in einem Falle zu einem Apikai-

trieb.

Im Anschluß hieran wird noch über einen

Versuch berichtet, etwaige Beziehungen zwischen

der Ansanntang von Reservestofin vorwiegsai

am a]iikalen Knde der Scbeitelzelle von Scoparia

und deren rolaritüt klarzustellen. £s gelang

aneb, durch Zentrif^eren die Reservestoflis ehm
Schädigung der Zelle in das basale Ende zn

&chleudeni. Da aber die Zelle weiterhin durch-

aus normal weiterwoebs, so nnib nun annehnwn,

dafs die einseitige St oflaiisammlung nur ein un-

wesentliches Hegleitphänomen der Polarität der

Zelle ist Hans Winkler.

Glück, Hugo, liiologische nnd morpho-

lo;^is(lic (.''ntersnchnno'cii über Wjii^scr-

uncl SuMij)l";i'e\v;iehse. Krster Teil: die

Lehcusgest liichte der europäischen
Alismaceen.

(Jena 1905. 8«. XXIV und 812 S. mit 25 TezÜig.

and 7 UthograpUsebco Doppeltafeln.)

Professor Ol Sek in Heidelberg bietet m
diesem stattlichen Üande - dessen Publikation

durch eine Beihilfe der königlich preuüiscben

Akademie erm(H;licht worde — der Wisaenscbaft

die Resultate sechsjähriger Reobacbtniigen und

Versuche dar. Er experimentierte mit den euro-

pftischen JUkmaiaeeen (dies ist doch woU
korrekter als Alhwarrrn): AUsma Ptnntago,

graminifulium^ Jühinodorus ranunculuides, Elitma

«•otoNS, CtMeria porftoMt/Mia, Damatoimm ridkh

htm, Sagitlariii S'itjiltifuUn, denen er unter einer be-

sonderen Nummer die var. rcpcns dei Eihinodorvs

ramumadoideg anreibt, wohl leshalb, weil es noch

nicht gelungen ist , sie durch Kultur in ilie

typische Form überzuführen. Die Vegetalion!»-

weise nnd Blattbildung dieser Pflaamn habe ich
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ab 40 Jahren durch Beobachtoogen in

in freien Katnr Icennen in lernen veranrlit;

gpiter stellte Gmi Iii I rinit:!' auf sie h. zll^liehe

VeisBche an; nunmehr aber bat Glück sie

wter Anwendmg aller Hilftmittel der hentigen

iriBscn.srhaftlichen Technik einem plamn&ßigcn

Stadinm antemrorfen. Die Kaltarverradie auf

Erde nnd in flacbera Wasser wurden im Heidel-

berger liotanisehon Garten anpestellt : für die

Versuche in tiefem Wasser stand ein Altwasser

des Rbelns bei Nenbofen in der Pftilz znr Ter-

fQgunn. welches Tiefen Ms zu 5 ni besitzt. Auch

Veidanklungsvennche wurden mehrfach durch-

fsfthrt.

Die Hesiiltate ^lie^-e^ (ül crdics durch reiclies

Herbahamsmaterial unterstatzten) Versuche siud

dem Boeh beaebtenewert. Alle sieben Arten be-

sitzen im regelmäßigen Verlaufe der Entwicklung

iwei Blaitfumen: lineale Blatter (welche n. a.

nnlebst bei der Keimnnit entwickelt werden)

und gestielte Spreit« iiMatler, Die Gewüehse j-e-

deihen am besten bei einer Wasserbedeckung von

in Mittel 10—40 cm TiefSe. Je nachdem dieses

Oiitimiiiii iilieiseliritten oder vermindert wurde,

waren die Ptlauzen gleichsam Wachs in der Hand
des Experimentators. In wesentlich größerer

Tiefe und liei verniindertoni I.irhte kehrten sie

UT Bandblattbildung zurück. Ulttck unter-

icMdet, am knrse Bcteicbnnngenm haben : Land-
fcrai, Sckwiniinfonn , Seichtwas>.erf'tnn

, Wasser-
lom ud Tiefwasserform. Die Kulturen ron

OlDek warfen auf die Entatehongsbedingnngen

dieser verschiedenen Formen, weU lie sii Ii Miwohl

in dea Acbaenorganen wie in den Blütteru uuicr-

idniden. ein helles Liebt. — Ob es nötig war,

so viele einzelne Vcrsuelisjirotuknllc niit/nteilen,

wie der Verf. dies tut, erscheint mir fruglicli, i

obwohl die einzelnen Angaben viel Interessantes

enthtilten. Dureli solelie Aii-führüclikfit droht

die botanische Literatur zu uuifuugreich und /u

teeer ra werden. 1

Aurh in niorpliologiselier und sjstematiselier

'

Beziehung bietet die Glttck'sche Schrift eine

reiche Attsbente. In erster Hinsiebt verweise

i<h nur auf die T'lierpatur v >n niütenstiinden in

vegetative Ausläufer bei Echinodorus und Elisma,

sowie aaf die Umwandlung der Bifltenstfinde in

Tarionenstände hei Caldesia. — Für die Syste-

natik sehr wertvoll ist die Begründung de.>

AKmM fnmimfo^m Ehrh. als selbständige Art

eeKeniiiifr dem AI. Plantafin. ISeide Arten sind

morphologisch nur wenig und nicht immer sicher

.

ven Lander verschieden , so daß ich noeh bei
|

meiner Rearlieitunt.' der Alismataeeen für „das

Pflancenreich" geglaubt habe, sie als eine Spezies,

tietraebten sa müssen. Vhysiolugiscb aber ver-]

hält sich .1/. grammifolium wesentlich anders als

AI. l'latitngo. Es liebt t. B. wesentlich tieferes

Was-er und neiwM viel mehr zur Bildung von
Bandblätteru. Zu ihm gehört als Landform das
Alitma arevahm Micbalet. (Wem fielen dabei
iiielit die vielen endoidiytisehen und namentlich

heteroeisehen Filze ein, welche sich morphologisch
kaum, dage;;en in physiologischer Beziebnng sehr

stark uiiterselieiden !

)

Sehr willkommen sind auch die auf S. 286
bis 294 gegebenen lateinischen Diagnosen der
verschiedenen Formen. — Wie reiehe Ausbeute

würde die plaumätiige Sammlung und Kultur der
ansllndiscben Alismataeeen in einem botanischen

fiiirten liefern!

Kill zweiter Band wird biologische imd
moriihologiscbe tJntersncbangen aber Utrieolario,

sowie iiher die Wintorkno.spenbildllDg bei Wasser-
ptlanzen Uberhaupt bringen.

Wenn ieb noeb einen Vnnseh anssprechen

darf, so ist es der. daß auf den Tafeln solcher

Werke stets die iiamen der i'tlanzen angegeben
werden möchten, zn denen die einzelnen Figuren
gehören, z. I!. liier auf Taf. III: Fig. 17—19
Echinodorus ranunculoides var. repen», Fig. 20
bis 22 Btsma nataiw. Das wftre eine große Er-
leichterung für den neiint/er. der jetzt für das

Vcrstündnis zweier so ühulichcr Figuren wie 18
nnd 22 (einer doppelt eingc<ichlagcnen Tafel!)

stets erst die ESrUinmg der Ahhildunuen auf-

suchen muß. Fr. Buchenau.

Haberlandt, 6., Beiiierkiingeii zur Stuto-

lithenflieorie.

(Jahrb. f. wies. Botanik 190B. 48. 821—66.)

Die Arbeit II a b c r I n n d t ' s ist in der llaupf-

sacbe eine Verteidigung der hitatolithentheorio

gegen Einwftnde von Fitting, Jost nnd Noll.
Kinerseits soll die BedetJtung der Leichtbeweg-

lichkeit und der einseitigen Ansammlung der

Stftrkekömer ins rechte Licht gesetzt, andererseits

ein neuer Hewei^ für die richtige Interpretation

der früheren hchuttelvcrsuche erbracht werden.

Aas der Tatsache, daß fDr den geotropischen

Itei/ynrirani; die Priisentatinii-/cit bei iuterrniltie-

rendcr und bei kontinuierlicher Heizung uugetühr

gleich lang ist, schloß Fitting aaf die Un-
richtigkeit der Annahme H a b e r 1 a n d t " s , daß

durch das allmähliche Überwaudcrn der Stürkc-

kömer der anfänglich ganz schwache Reiz immer
•starker werde. D' iui smist niiU'tte in den Fallen,

in denen bei der iutermittierendeu Keizuug die

Stftrkekömer nicht Zeit hatten, auf die Lftnga-
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wäode binüberzuwaudern . die rräsentatiuDszcit

länger sein als bei kontinuierlicher Reizung.

BenigegcniiliiT führt II a ber 1 a ii d t die KniiUduni.'

des l'erzi'ptioiisaii]uiratf> ins Feld : die rra^.cn-

Urtiouzeit bei kontinuierlicher Reizung sei des-

wegen nicht kürzer, weil eint' Ermüdung dos

l'erzcptionsapparatt'f eintrete, die aber dann durch

Steigerung der Rci/.inteni^itdt infolge d.M all-

niählichen Überwanderns der Stärkekünior paraly-

siert werde. So siebt llaberlandt in den An-

gaben Fitting's nicht einen Beweis gegen, sondern

eogftr einen solchen für die Statolithenthcorie.

Der nächste Abschnitt ist dem Nachweis

der Bedeutung der Lcichtbcwe^'liebkoit der

Stilrkekönier gewidmet. Während Jost und

F i 1 1 i n g diese Eigenschaft für bedeutungslos

halten, da auch gleichmülSig Uber alle Zellwinde
verteilte Stilrkekörnor als Statolithen fungieren

können , ist für II u b e r I a n d t die Leichtbeweg-

lichkeit der St&rkekdrner im Interesse der

Statolithentheorie nicht unbedingt notwendig, er

schreibt ihr aber einen die Geoper/ejition begün-

stigenden Einfluß zu. Im Vorübergehen wird

auch eine falsche Vorstellung Fitting's ver-

bessert, indem llaberlandt an der Hand von
Beispielen nachweist, daß durchaus nicht alle

SUkrkekorner eine leichte Beweglichkeit zeigen.

Dem Einwand Jost's und Fitting's, daß
bei Rotationsversuchen , die eine Idugerc Ein-

wirkung der Schwerkraft und damit eine einseitige

Ansammlung der Stärkekömcr unmöglich machen,

trut/.dem Krümmungen eintreten, setzt llaber-
landt eine neae Hypothese entgegen: „Die Sen-

sibilitftt des geotropischen Perzeptionsapparates

kann während der Kotationsversuchc so sehr ge-

steigert sein, daß Jetzt schon ein Bruchteil der

gesaraten Statolithenstärke für eine ,in verhält-

nismäßig kurzer Zeit erfolgende Geoperzeption'

ausreicht.'^ Diese, durch keine Beweise gestützte

oder auch nur wahrscheinlich gemachte Hypothese

reicht, so meint llaberlandt. hin. um allen Ein-

wänden in dieser Richtung die Spitze abzubrechen.

Dagegen paßt die vou F i 1 1 i n g nachgewiesene

Tatsache, daß die Horizontale die optimale Rciz-

lage ist, in den Rahmen der Statolithentheorie,

ja findet sogar in ihr, nach Haberlandt, eine

Überzeugende Erklärung.

NolTs Versuche, nach denen bei ab-

wecliselnder Reünng auf entgegengesetzten Seiten

in der Horizontalen und 45** unter der Horizon-

talen die ganze Stärkemenge in den Zellen nach

der konkaven Seite des gekrümmten Organs hin

verlagert sein soll, was natürlich ein starker

Beweis gegen die Statolithentheorie wäre, werden
fttr unrichtig erklärt und eigene Yersttehe an-

gefllhrt, nach denen immer am SchlnA ^ner

Heizungsphase, d. h. sowohl nach der Uorizoatal-

Stellung als auch nach der Schrägabwärtsstellan^

mindestens ein Teil der vorhandenen St&rkekömer,

in der Kegel die Mehrzahl , den physikalisch

unteren Längswänden anliegt.

Das 5. Kapitel endlich ist den Schüttet-

versuchen gewidmet . wobei aber diesmal die

Versnchspflanzen in ihrer Ruhelage geschüttelt

werden und daraus, daß infolge dieses Schütteins

keine Verkürzung der Reaktionszeit eintritt, wird

der Schluß gezogen, daß die Interpretation der

früheren SchUttelversuche in horizontaler Lage

richtig ist, nämlich, daß durch das Schütteln niu'

die Reizinteusität eine Steigening erfahren kan,
nicht aber etwa die Sensibilität oder, wie Fittiag

annimmt, vielleicht das Reaktionsvermögen.

l'brigcns hat es Haberlandt diesmal

durch Ke'^'ulierung der Dauer nnd Schnelligkeit

des Schütteins manchmal erreicht, daß die in

horizontaler Lage geschüttelten und die nicht

geschüttelten Objekte, in diesem Falle Wurzeln,

ungefähr gleichzeitig sich krümmten , was nach

Hab»rlandt dnrdh «inen shokartigcn, die geo-

tropische Krümmung verzögernden Einfluß des

zu heftigen Schütteins zu erklären ist. So sind

die Ergebnisse der Schüttelversuche nach Haber-
landt .also tataächlich eine Stütze der Stato-

lithentheorie". H. Bach.

Zaoliartas, E., Üb«r Statoliihen bei

(Her. d. d. bot O«. SS. 858-61.)

Die kleine Mitteilung von Zacharas wendet

sich gegen einen Satz II. Sehr öd er 's in seiner

Arbeit „Zur Statolithentheorie des Geotropismus''

(Beih. z. Bot. Zentralbl. 16.), in dem derselbe,

ähnlich wie schon früher Gicsenhageu, als kaum

zweifelhaft bezeichnet, daß die Glanzkörper in

der Spitze der Wuraelbaare von Chara als Stato-

lithen fungieren.

Bei seinem Einwand stützt sich Zacharias
auf schon früher mitgeteilte Beobachtungen, nach

denen eine teilweise oder vollständige Ansamm-
lung der Glanzkörper an Stellen intensiven

Membranwachstnms zu beobachten ist, so bei der

Verdickung der Membran an der Spitze ans der

KulturÜüssigkcit in Leitungswasser übertragener

Rhizoiden, wo die Glanzkörper zum Teil bis in

die äußerste Spitze des Warzelhaars binausrücken,

und ebenso bei der Bildung von Seitenfisten an

derartig behandelten Rhizoiden, wo die Ansamm-
lung der Glanzkörper vom Beginn der Eutstebnag

des Seitenastca an in der $^tie desselben anf-
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tritt. Auch bei in normaler Abwärtskrflmmnnii

begriffenen Haaren wird nach Übertragung in

LeitBDgswMser die kompakte Ansammlung der

Glanzkörper auf der Unterseite bald durch gleich-

mäßige VerteUinig bis in die äuliersie Spitze er-

setzt, wo dann nach wenigen lOtittten die Yer-

diekong der Membran 1'i'..'iniit.

Diese Lageveränderungen der Glanzkürper

könnten nan nach Zacharias möglicherweise

in irgendwelcher Beziehung «stehen zu Verände-

rungen im Plasma, welche für das Flächenwaclis-

tam der betreifenden Membranstellen von Be-

deutung sind IMps gilt vielb-irlit :i\irli für die

Lageveriinderungen , die die Glau/kurper zu He-

gliiii dmr normalen Abw&rtskrOmmang erfahren,

und so, meint Zacharias, ist es nicht aus-

gesclilossen , daß diese I'la.smaveründeruugeu für

das Zustandekommen der Krümmung von Be-

denfnn«.' sind , nicht aber die Verlagerungen der

ülanzkurper au sich. H. Bach.

Sohleichert. F., lieitriige zur Mitluxlik

des botÄiiiöchen L'iiterrichts. (Saniiiilung

naturw.-pädag. Abhandl. herausg. v. Schineil

u. Schmidt. II. 3.)

(Leipzig lind Herlin 1905, H. ü. Teubner. 8«. 48 S.)

Verf. setzt auseinander, wie einige Kapitel

der Pflanxenphysiologie in der Schale behandelt

werden kennen. Für den I'flanzenphysiologen

bringt das Büchlein kaum etwas Neues. Wenn
wir es trotidem hier onxeigen, so geaehieht das,

am darauf aufmerksam zu machen, daS die

physiologische und biologische BetrachtmigB-

vdse aach unter den Schalmftnnem immer mehr
an Boden gewinnt. Die botanischen Institute

werden mehr wie bisher dem Bedürfnis der ktinf-

tigeo Lehrer nach praktiaeher Anahfldnng in der

Pianienphynologie entgegenkommen mflsscn.

Jost.

Chamberlain, Ch. J., Metlioda in plant

histology. SecoDd ^itioa.

(Chicago 1906. 8*. M8 8.)

Hervorgegangen ans einem Kursus tiber

Pflanzenhistologic, steht das Buihelclien zwisclien

Strasbnrgcr's kleinem i'raktikuni und

Zimmcrmann's Mikrotechnik. Im ersten Teil

werden die Filrbuncrs-
,

Fixieninfrs- nnd F}in-

betlungsmcthoden mir liier und da kleinen Ali-

weichongen von din gebräuchlichen MethoiKu
bebandelt, im zweiten Teil die speziellen Methoden
der Fixierung und Fürbang für Myxomyceten,

Chlorophyceen, Phacophyceen usw. bis hinauf zu

den Angiospermen, unter Beigabe von Abbil-

dungen für die wichtigsten Präparate. Den Be-
schluß bildet ein Kajntel über das Mikroskop,
eine Liste der notwendigsten l'rüparate und Re-
zepte fUr die gebräuchlichsten Reagenaien. Die
vorliegende zweite Auflat;e bat sich gegenüber
der ersten an Umfang fast verdoppelt. Das Buch
hat offenbar bei den nowriktnischen Stodenten

Anklang gefunden. £. Hann ig.

Neue Literatur.

I. Allgemeines.

Just'a botan. Jahresbericht. (Herausg. v. F. Fcddo.)
32. Jahrgang (1904). 2. Abt. 8. Heli. Allgcnieine
Pflanzengeographie und Pflanaengeographie aolher-
europäischer Linder.— botan. Jahresbericht. (Decansg. v. F. Fedde.)
81. Jahrgang (1903). 2. Abt 6. Heft. Bericht über
die pharniakocnostische Literatur aller Liüider
(Srhlufs). i'teridophytcn 190.'t. raliifontulogie. Tech-
niscbe und Koloniiil-Botanik 190:{. Hiograpliieu und
Nekrologe. Verzeichuiii der Zeitschriften und V'ercins-

scbriften, iu denen Abhandlungen botanischen In-
halts erscheinen.

II* Bikterln.

Beijerinck, W , l'bt'-notin'-neH de ri'dm timi juciliiiis

jiur b'- inirrolios. f Ai< Ii. uetrl. si icm t-s fxui t. i-t

nat. s.T. II. ». l:tl

Bmitb, £. i\, liakteha iu relation to plant diseases
(Zahlr. laf. u. Abb.). Washington 1906. gr. 8«.

5 u. 286 S.

III. POzc

CoUina, F. 8., Pbycological notes oflaaac Holden.— IL
(Rhodora. 7. 222 -48.)

PbfIow, W. O,. lüliliügraiiliic iil imiox nt X(»rlh Ann-ri-

l an t'uugi. Vol. I.. pari I. Ahrothnlliit Ut Haflhamin.
Washington 11K)5. 8". 312 S.

Gueguen, F.. Sur la stnulun' et ri voliition du Hlia-

(oiiiiiiii i-litii->'. ((.'onii'i. ii'iui. 141. "^Mr» — ;J7.)

QullUormond, ., Kemariiues sur la karyokinese
(1-8 .Vscomyeites (8 TatX (Annales nycologicL 4«
;!4;i—61.)

Folauoi, Q., Monogratia delle Jir!fsij)haira^ italuine

(1 tav.)i (Atti del r. ist. bot delL univ. d. Pavia,
n. ierte. 9, 80 S.)

Rota-Roast, Prhna contribniione aUa micolod»
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Brat« AbteiUag: OrifjaaUbbaodluDK«n. JtlirUck 13 Hall», am II. 4m HouU.
Xwait« AktaiUagt B«im«iliaaffn, IaluM«Mffak«B mw. JttfUek M Vvmmm, « 1. anA le. d*i Mmm!«.

I JataiaagM dar 8vlaBlacb«a Saitwift M Mark.

Twlag TW AvUar Valia la Ufaig. — Dnak im Fiararachw 1
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BOTMISCHE ZEITUNG.
Rsdiktiont H. 6nif IN Stlnt-Lauliaeli. Frieilrieli Ottmamt.

II. Abteilung.

IKeRadaktioii ObcnummtkeiiMVerpflicbtiuig, unverlangt eingohentt«- BUchcr zu hcsprcchen odercurfickzuBcnden.

Bf»prf>chaiifren : S 1 1 u >• i, u i i . K.. hie Sumei» keriies au, die iUii dabin führt, au »einer frUberen
anlag.' von l)nw;,!> W mhri un.l die 1 '"i -i phvlogenetischeii Dentonf dieiM VorgangeB «est-

Äo',^:^^r/SS--iii«i£''''T -^^^ «'^ eine fVactionirto Prothalli,,.-

T/apogami« de VEiate^ma acuwinatum Brungn —
,

bildung zu deuten. Diese Prüthalhuiubildung,

Shattuek, Charles H., A inurphologtcal study . die Tollkommen redndrt wäre, ergab sieh für die
9lmmu amtmnna.— Mui>(, (Htn Ki iiiuMuähruiif,' al> wiluschniswertli. und so wurde

i?'*''^' ^*?"'^?\r:}'^'"''S''''®!' ^' denu die i^otwickluugsbemmaog der MutterzeUe

M..' I. v. i u'li ii iifiuir Diiihiriiuim il.T i'riaii/. ii- dUTch den Zutritt eines Spennakenies behoben,
:>i)sr.i]>hif ilfi -ul>:int:\rkiiMhi n Iii-i lii. iiisbf.'ondrTf aber mir dann, wenn durcb Befrucbtung d('> Eic.s

ulwr Flura uml Veptation von lü ikucI«'!!. II. l iier rfie £mbr}'oeQtwickInog gleichzeitig eingeleitet

Sl"
""ä.y«8«t*"«» ""'1 Neu Amst^r- ^„^de. Wegen des abweichenden Verhaltens der

daiB. — Ferguson, M. C. ( cmtnbufious to ihe . . 1 • j ,.1
taowledge of the Uib historv m i'inu. with »i.e.ial

'-inandor un Endospermmulterkeni zuaainmen-

rpference to «fion^netis, the developmeal of tbo tretenden CbroinoMmen kann Verf. diesem Ver-

Kuetopbjrtes and fertilisation.— Lyon, Florence, einigungsact nicht die (Qualität eines Befrucbtungf.-
* spore coats of SelaginelU. - Wimmer. J., zuerkenne...

u«8Chicbte a(>H aent»chcn Kriil« ii< mit «ieinemPflanxen- •• c. > i-^- . i--

und TiorL hen von der k. ltis, 1, i Mi„ischen ünwit bis
^*ss die Synergiden niodihcirte hier seien,

zur (tt'g»'iiw:ut Nene I.ff t raf tir. weist Vert. ah. Kef. niuss indess nach wie vor

an dieser Annahme festhalten. Die Functionen,
""""""

die man diest is (icbilden ueletientlit Ii /ugeschrieben

(,. . 1-1 IV L.^ 1 findet, bcbeiiieii ilini sehr fragwürdiger Natur zu
Strasbarger, E., Die Samenanlage von ^ Solms.
Dnmf/s Wintert iiiul <lic Endoaperm-,
bilduag bei Angioapcmieii.

fFbim M05. U S. n. 2 Taf-X , t . . ....
Die Hölwr von 2Wmj^, TVodkocfendhrn nad

Furlani, J., Zur Embryologie von Colck^

Tftr<ir(^(ron rntlu-lin-n. wir lukannt. der echten (intfinimue.

ijcfäftse und erinnern, indem sie nur Tracheiden (<^sterr. bot. /eitschr. 19ü6. ü, 31«—24, :i7.S— 7».

Meten, einigermassen an die der Coniferen. ' Tafel.)

IniniPrliiii i^t die Aehnlichkeif nur eine theilwciNC. Colchicum auiuwvnlr li;it /nr l?liltc/r«it einen

«le :«chun die mit Geleitzelleu verseiienen Sieb- Embryosack mit zwei Kernen; er.st nach Ab-
Hftren beweisen. Verf. wollte nnn sehen, ob welken des Perigons bilden sich die Qbliehen
Mdleirlit aut b die Vorgänge im Kinbrv o-ücIx An- acht Kerne aus. Nach Ankunft des Pollen-

klange an Gymnospermen bieten , wodurch dann , Schlauches in der Mikropyle konnte niemals eine

HalUer'a gewagte phylogenetische Sppcnlationeni Befrachtung beobachtet werden, vielmehr de-

*iaigen Boden erhalten haben wurden, genierten Ki und Synergiden; aus einer Nucellar-
Aber damit war es nichts. Drimyn Wintcri zelle , die sich von einer Embryosackschwester-

veihllt sich in dieser Hinsicht nicht anders als zelle herleiten soll, geht auf adventivem
andere Dicotyledonen. Wege der Embryo hervor. Soinit wurde

Verf. schliesst daran eine erneute IJesprechung sich die Embryobildung von Colchicum am
dtf »Befruchtung" des secuudären Embryosack- nächsten an die von Opuntia (nach Ganong)
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anschließen. Die AbliiUlungen d(^ Vßil. /.eigen

iiid«s, dtA Colchiaiin offMkter- ein schwieriges

01)jrkt i^t uiitl (Jcslialli iltlrfte eine Narliuntcr«

suchung wühl am l'lat/c sein. Jost.

Treub, M,, L'apogainie de \'Elatostema

acmwiatim Brongn.
(Ann.da jard. bot de Iliiitonznrf;. 2.%it. fi. 141— 1S8.

Täte! IV M)
Diese an allen l'uliwetie» in Tjilxxla.s liautine

Urticacee fiel Verf. durch Seltenheit niiinnlicher

HliUcnintiiireszenzen und ihren trotsdem sehr regel»

niäliigen l'rucbtanHatz auf.

Die Entwieklnngsgeschichte ergab völligen

Mangel eines Griffelkanales oder leitenden Ge-

webes, Verwachsung des Integunient-Uander und

dadoreh bedingtes Peblen einer Mikropyle. Durch
frnhzeitiu"' An-l ildnnfi einer mit Kristandni'^en

gefüllten Zellluge und einer lückenlosen .Skleren

-

eliymscliiclit damnter wird der Hoblranm dos

Fnirlitlilattes viillitr i^e^en außen iilijre>clilii>.>. ii.

so dali auch für Chalozogamic die Wege ge!>peiTt

sind. Der ans Tetradenteilnng hervorgehende

Kni1)i visirk oder die in Zalil v ^ii zwei Ms drei

vorbandcneu LmbryosUcke erreichen meist nur

das Stadium von vier Kernen; doch ifinch. wenn
Ihnf oder sechs oder uanz selten acht Korne ge-

bildet sind, ibt ciu normaler Eiapparat nicht

tvahmehmbar. Der Erobryu »;ebt nach Annahnte

des VerC ans einem ganz beliebigen dieser

Embryosaclikemo hervor, wie ans seiner ftboraus

wechselnden I,a(ie innerhalb der Makro>.|i()re jie-

schlossen uciiltn mnW. Waren zwei Kmliryo-

»Acke vorhanden, so kann jeder von l)eiden. der

obere wie der untere . Ja sogar beide zngleich

einen Embryo enthalten. Nach weiterer Teilung

iler iilirifren Kerne wird die Enibryosaekbclilnnt.' \oni

Kndosiiernigewebe ausgefüllt. 10mbr\ oproduktion

idine lietruchtnng ist also für Elatostema er-

wiesen. Kine experimentelle HestiitiLMintr des

liefunde» durch KuUurversuche zeigte sich un-

aosflhrbar, da die Pflanze in Bnitenzorg nicht

gedeihen wollte.

Verf. versteht im GegensaUe zu htras-
b arger anter Apogamie nur diejenigen Fälle,

in denen ein Kmbrvo ohne Hefruchtung aus

irgendeinem l^lemeut des Embryosackes, aus-

genommen die Eizelle, hervorgeht Für Weiter-
entwicklung des tinbefniehteten Kie- möchte er

den alten ^'ameu Parthenogenese bei behalten, die

bei onredozierter Chromosomennhl als somatische,

bei eingetretener Heduktion als generative Partheno-

genese nach dem Vorschlage Wiuklcr's be-

stidmet ««rden solle. 6. Karsten.

Shattuck, Charles H.. \ Tuorphological

study of Ulnuts omericnna. Contrihutions

from the Hull Botanical labomtory.
riiot. gaz. 190Ö. 44». »>9—222. 3 Taf.)

Nach den rntersuchungen N a w asch iu'f

kannte die Verglcichung einer andern ülmiuart

wohl interessante Resultate versprechen. Es lei

hier nur das Wesentliche erwähnt.

Der l'ollensehlauch verzweigt sich, wie es

audi von Kawaschin flkr Ohum monUina ni
pediniatfntc beobachtet war, reichlich innerhalh

der Integumente. ja er scheint nach dem Veri.

auch hiiaftger gegen die Cbalasa hin vorcadrhigM

nnd j* legeatUcb ztt erreichen. Ob es hiemn-

in Verbindung steht, daft einer der oftmal.» iu

Zweizahl voriiandenen EmbryosScke seinen Ei-

apparat der Clialn/a /ukehrt - wie eine Figur

zeigt —
,
mag nur angedeutet sein.

Während nun in der Regel die End>ryusack-

ent Wicklung im bekannten achtkernigen /uslan<l<>

mit normaler Verteilung der Kerne ihr Ende er-

reicht bis etwa ß^rachtimg eintritt, geht in scte-

zahlreichen FälleD die Kernteilung weiter. Zwölf

und mehr Kerne worden beobachtet. Dabii

fehlt jede Andeutung einer l'olaritftt; alle Ken»
gleichen einander und sind beliebig im Plasma-

iidialt verteilt. ^Später wurde eine Anzahl vor

Knibrv o-ai ken mit mehr als adit Kernen gefundcii

die jMdare .Anordnung zeigten." Ob Verf. diese«

Zn-tand t'iii da^ nutw eiidipe Folgestadinm il<"

ri'gellosen Verii ilung ansieht, lalit sich aus lit-'

Angabe nicht entnehmen, doch scheint es se

Die .\ntii)oden bis auf zwei oder drei neben ab

dann zugrunde , die tibrigbleiiienden vergroikn;

sich rasch, .bisweilen mit der Eizelle liTsG-

sierend". .Mehrere Kalle wurden gefunden.

ein gut ausgeldldetes Ki im .\ntipodeuende ilrs

Embryosackes auftrat. Obgleich diese stets in

jeder Ilin-irlif normalen iM/ellen gliclien. /ecerl»'

Verl.. sie für solche zu halten, bis spater in i»*"'

Fällen Embryonen im Antipodenende sich zeigten.

w;ilirfiiil gleichzeitig am Mikrnjiylencndc

größerer und älterer Embryo vorhanden war. Diese

antipodialen Embr}'onen waren vollkommen inaer-

halb des Embryosackes, und Verf. (^abt liflbt

daü sie apogam entstanden waren'.*

Obschon die Vntersachnng nicht in allen

Einzelheiten durchgeführt ist, g«"ht daraus <Wh

soviel hervor, dalS hier wiederum einer dernicbi

mehr seltenen Fälle vorliegt, in denen neben der

Embryosackausbildang nach dem Angiospermen-

schema Erscheinungen auftreten, die als Rflck-

!
' l ber.seiisuiig

I
wörtlich.

sinngetreu, wenn «ach nicht
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M±Uge auf früher anders laufende Entwicklung jbiapf 'sehen Speeles eigen. Uebhgens zeigt si«

feimtet w«rd«n mfiiaen. Alle diese Abweiehnngen, | auch Ac. Napdlua , nor vielleicht etwas mfoder
nie sie z. 13. in Flora 1901, 88, 66 von A. Ernst entwickelt.

mammengestellt rind, lasaeu sich dahin zusammen-
fittiea, dat die jet^ge scharfe Differenzierang

der einzelnen Kerne des Angios|)oniicn>£mbr>'o-

sackes sich erst nach und nach lurausgebildet

htt aus einem Zustande mehr odir minder voll-

Von vielen dieser Spccies ist nun über die

chemische BeschaiTenheit der Knollen wenif odte
nichts bekannt. Nur bitter und atisinhaltig haben
sich die von Äv. helcrophyUutn und Ac. palma-
tutn, beides Species aus der Verwandtschaft des

ständiger Gieichwertifkeit aller hn Knibryusarke ' Ac. Anthura. erwiesen. Die !>iclu'r giftigen Arten

vorhandenen Kerne, wie sie noch jft/t bei di-r schüren alle zur Verwandtschaft des Ac. Na-
Mehrzahl der Gnetnniarten erhalten geblieben i.-t. peliua; es sind die lolgeiiden: Ac. spicaium, la-

Besonderes Interesse verdient im vorliegenden ci»iatum, ferox, Falconm. Irthale, Balfourii und
Kalle, ilali bier aiil'er den Sy neiL'iden, und /«;ir deitiorhirum. Die als liaiidel>dro(re vor allen in

iD noch höherem Grade, die Antipudeii die l'.iliig- Krage kommende Form ist zweiteUohiie Ac.

keit der Embryobildung besitzen. Es ist zu • »pieahm. Es kann nun nicht \\ tmder nehmen,

dauern, dali die vom Verf. vermutete Iii tt ik lüiiiit' wenn es auch jetzt, nachdem die Sta)if'bche

der .antipodialeu Eizellen" nicht aucb wirklich Muiiographie fertig vorliegt, noch mit grossen

eiiwiuldfrei nachgewiesen werde. Sebwierigketten verbunden ist . die einander

0. Karsten. nahe stehenden Arten zu bestimmen und
sicher auseinander zu halten. itef. z. B.

wurde bei einem Bestiromungsversnek cweier

Stopf, Otto, The Aeonite« of India; a f"^.
Wien und llambun. no.nine^.. fineb er-

xt \
haltener batze des btrussburger Oartens dadurcli

Wonojrrapli.
irregeführt, dass Hooker für Ae. ferox JMta

(Aanals of (he Aoyal boUDicUardeoCalcntta. \Wk plaittd" . für ^If. NaprJhts Jnfn <^„r,<,th'' antriebt,
10. gr. 4 . Wl S., 86 Taf.)

dieser ni^|,t i-utnüi. Da ihm reife

in der indischen Fbarmacopße spielen die 'Kamen von Ar. Neqtfüti» nicht vorlagen, wurde
»1» Aconitin und rseiidaronitin ii Kinilleii er dadurch zur Annahme indi>-clier Abkunft dieser

itr bimalaji anischen Acunitcn eine nicht un- .Satze verleitet. Er kam zu der freilich nicht

hedeutende Rolle. Man nahm bisher im AU- 1 zweifellosen Kestimmung als Ae. Faleoneri, Aber
neuifinen an. dass ^ie von einer durch Serin^'e Stajif. dem er Proben üiter.sandte , erkannte
in DC. Prodr. als Aconitum ftrox beschriebenfcu

|
darin blosses europäisches Ac. Nupdlus. Die in-

Art abstammten Da sich aber der Aconitin- disehen Arten srheinen aberbanpt in unseren
sehalt verzoll ii'deiii r Muster der in den Handel (iarteii nicht oder nur schwer ZU gedeihen; eine

gebrachten Knüllen sehr wechselnd erwies, da in von Pruiu in l'alcutta erhaltene Pflanse kOmmert
eiiielnen FftUen gar kein Aconitin, sondern nur derart, dass sie noch keine gut entwickelte Blttthe

eiD ungiftiges bitteres Alkaloid das Ati^n ge- gebracht bat, und in Kew soll es damit nicht

fanden wurde, so musstu die Herkunft der Droge hesser stehen.

von einer einzigen Htammpflanze mehr als zweifei- Man sieht, wie wünschenswerth es gewesen
haft werden. Bei der actnellen practi.scbni iJe- wäre, wenn Verf. seinen indischen Arten Diffe-

ileutong dieser Frage wurde Stapf amtlicii auf- ren/iabliagnoseii der europ&tschen Specien gegen-
gefordert, eine eingehende Unter.sucbung der in- über goiellt hatte.

diicfaen Acuniteii Nor/unebmen , deren Resultate Zweifello- aber ist diese Monographie, die

die vorliegende l'ublication umscblicsst. sehr viel Miilu' und Zeit gekostet hat und zu
Stapf zeigt nun. dass es ausser dem ein- iler das Material direct aus Indien bescbaflft

jüihrigen Ac. ffgmnandrum in Indien drei Arten werden musste, als eine ausserordentlich dankens-
der Section Lycoctonum nnd 20 Siucii s der wertbe Bereicherung unserer Literatur zu be-

''«ction Nupellus giebt . welch letztere unserer zeichnen. H. Solms,
einlieimigchen gewöhnlichen Speeles mehr oder
*eiuger nahe stehen und nur mit Schwierigkeit
und unter Beachtung aller Charactere, unter

Heinrioher, B., Beitiltge zat Kenntnis
anderen der'^Äiii^nnle der Knollen und dereii Rafflesiaceae I.

^eschtnacksqualitat. iintcrM-bieden werden k«mnen. ItDenkschr. d. k. Akad. d.Wis8. zu Wien, niatb.-naturv.

Sind doch die querlauiellirten öeiteuäächen der '
7«. » 8. mit Ji Textag. u. 9 Taf.)

^en, durch welche Hooker JeofitlifNi ferox \ Die voiüegende Arbeit behandelt einige fVage»
raa Ae. JfapeBiis nnteracheiden wollte, allein der I punkte, die besOgUch der viel atudierten Gattung
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tDuoch bestehen. Verf. hat das Olflck

gehabt^ eröffiiete I^üthcn dersolbon m erkalten,

er hat ferner unter den in Huiteii/orf? conscr-

virten Materialien die ftberliaupt nocli nicht be-

kannte Frucht, \\ niii"! Iimi in iiii-)it ganz reifem

Zustande, aufgefunden. Im ersten Abschnitt der

Abhandlung wird eine Methode besprochen, die

so onangenehme Schwärzung vieler Alkohol-

materialien hintanzuhaltcn. Sie besteht darin, die

betreffende Pflanze ein paar Minuteu mit :iieden-

dem Wasser zu behaadeiD md dann in den AI*

kohol zu übertragen. Ref. erinnert daran, dass

ihm das Gleiche durch Behandlung mit Alkohol,

der mit schwefliger Sftnre gesättigt war, bei

Jjaihnua, Granatä|tfeln und andern derartigen Ob-

jdcten gelungen war (vgl. De Lathraeae generis

positiooe sjrstematica 1865). Er fügt hinza, dass
er jetzt ebenda?, wenii^rlinii in minder vollkom-

mener Weise, durch einfachen Zusatz von iiCl

tarn Alkohol erreicht In einem zweiten Ab-
schnitt wird die Specicsfragc bebandelt. Verf.

neigt dazu, die drei beschriebenen Arten an-

znnkennen und in der von ihm gefundenen eine

vierte zu sehen; er kommt im Schlussabschnitt

nochmals auf diese Frage zurück, uhne indess

scharfe Kennzeichen für seine vier Arten anzu-

gehen. Ref. hat sich aus gnten Gründen dieser

Speciesfrape geppnnl)er sehr vorsichtig verhalten,

und wenn der Autor meint, die Itaflicsiaceen m icn
\

ziemlich starre Pflanzen, die wcui).' /u Variati(men

neigen, so möchte er das in ,\ nln'tracht ihres

Verhallens in iJezug auf l'arlie und lilütliengrits.-e

nicht ohne Weiteres zugeben. In einem eigenen

Alischnitt werden die Sc\ual\ ei liilltni>>e der

iilüthen in weitläufiger Weise besprochen. Zu
der bekannten S und ZwitterblQthe hat Veif.

noch die Q pcfunden. Ob aber l'olycamie ndor

Triöcie vorhanden, bleibt zweifelhaft. Die Frucht
whd nur ganz vorlinfig behandelt, sie scheint

indess nach 'lern Gesagten in keinem wcscntliclien

Punkt von der der Gattung llafile»ia abzuweichen.

H. Solms.

Scbenck, H. , T. Vergleichende Dar-

8tellun;4 der PHinizeii«reno;raphip der

8ubaiiturk.ti.st-lieii Jnselii, in^beäoiidere

über Flora und Vegetation von Ker-
guelen. IT. Über l'lora und Vegetation

von St. Paul und Neu-Amsterdam.
(WissenBchaftliche Ergebnisse der deutschen Tiefsec-

ezpeditioii auf dem Daropfer „Vuldivia" 1898/99, hrsi;.

V. Gkun 1905. gr. 4«. 284 S. mit 47 in den Text
gedruckten Holssrhnitten nnd 15 Tafeln.)

Das vurliegendc. schön ausgcatattete Werk
ist eine sehr erfreuliche Bereichemng anseii»r

Litteratnr, und Ref. bedauert bloss, dass er es

bei Abfassung seines Büchleins über Pflaann*

geogni]diie nicht mehr hat benutzen können.

Hekanntlich ist es 8 ch im per nicht ver-

gönnt gewesen, die Resultate seiner ForschangSi

auf der Valdivia-Reise seihst zur Darstellnrtr za

bringen. Auf den von ihm hinierlasseneu 31a

terialien nnd Notizen fhsst das vorliegende Werk,

in welchem ein paar nneh von seiner Tlaml aus-

gearbeitete Abschnitte Aut'iiuhme gefunden babeo.

Ton einer avsfBhriichen Bwpreehang der

Flora von Keru'uelen und ihrer Riolopie und

muthmassliclier Geschichte ausgehend, hat der

Verf. unter Verarheitnng der gesammten seh

188"i. '.vf) H e III sl ey 's Zusammenfassung erschien,

hinzugekommenen Litteratur eine erneute Qt-

sammtftora der slmmtlidtra sobantarcttschen ta*

sein : Keruuolen, Crozets, Macdonaldinseln, Süd-

georgien und Sandwich, Bouvet, Falklaads*

inseln, Fenerland, Snaresinseln, Antipoden, Aodt»

land und Macijuarie . St. Paul, Neu-Amsterdani.

Tristan d'Acunha, sowie ein Resum^ der neuesten

Forsehnngen in der wirklichen Antaretis gegeben.

Sie zeichnet sich durch grosse Vollständigkeit

nach jeder Richtung aus. Inbesondere sind die

ausgiebigen Litteratumacbweise fhr denjenigen

vom grftssten Werth , der sich mit dieser Flors

/n beschäftigen hat. Nur eine Bereicherung der

Litteratur liut, da sie gleichzeitig erschien, nicbt

mehr benutzt worden können, das i^t Rndmore
Hrown s Hotany of Gough Island oder Diego

Alvarez, eines weitabliegenden Gliedes der Tristan

d'Acunha-Omppe (Joam. länn. Soe. S7. p. U9.

(1905).

An dieser .stelle möchte Ref. im Uebrigen

gelegentlich mittheilen, dass im Gottinger Her-

barium noch eine niemals bearbeitete Sammlon!!

von Moosen, Lebermoosen und Flechten aus Söd-

georgien existirt, tou welcher dne OonbleCtwrie

der Laubnino^e mit dem Herb. Carl Müller
nach Berlin gelangt sein wird. Sie stammt sos

dem NaehlasB von Dr.W i 1 k e n s , der als liirine-

arzt auf dem dentschen Kriegschiffe fungirte,

welches die Venusexpedition von der Insel ab«

holte, nnd spater, auf der Reise gestorben, ia

I'ort Said begralten wiinie. Carl Mülle
schrieb dem Ref. nach Empfang der Doublett-

proben, er bedamre sehr, diese nicht frflher e^

halten zu habmi, da mehrere Formen darunter

seien, die in Dr. Will s Anfsammlangenfehlen.

Die gut ausgeführten Holzschnitte gebea

zum Theil sehr erwünschte Habitusbildei .
zum

Theil illustriren sie den anatomischen Bau der

in Frage kommenden Gewächse. Die prächtige»

Tatein sind Heliogravttren nnd geben zahlreiche

Laudschaftsao&iahmen , anf denen die versdiie*
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Tegetetfonsformationen deatlicb herror-

tnteii.

Anf die Behandlung im Einzelnen einzugehen,

ist an dieser Stelle kaum möglich. Ks ist das

aucii um so weniger nöthig, als die Kenntniss-

nabrae des niirhes für .ledcii . der sich mit dem
(iegenstand beschäftigt . absolut uuabweislich ist.

H. Solms.

Ferguson, M. C. Contributions to the

knowledge of tlio life hintorv ot Pinns
wiUi special reterente t« sjKirogenesis,

die devel<^pinent of the gametophytes
and fertÜisatioii.

'

(Pneeedian of Um Wathington Acadeny of Seimices.

C 1—158 mit 24 Taf.)

In ihrem sorgftltigen, dareh 24 Tafeln

illttstrierleii Work , in das sie frühere Veroffent-

lichnDgeD mit verarbeitete, liefert die Verf. eine

Uitmocbong der Entwieklang der Mikro- and
Xakroaporen, der männlichen und weiblichen

Gametopbyten ond der Befruchtung von Pinus.

Am genauesten wurde Pinus Strobus, weniger

ptto P'mus austriaca^ P. rigida, P. monkma vnr,

mmata und P. resimsa studiert

liei der grolton Zahl von Arbeiten, die

bereita aber das vim der Verf. behandelte Thema
gMchrieben sind , waren neue oder (lar über-

nscbende Resultate nicht üu erwarten. Die Ktit-
j

«icklang der Pollenkömer nnd die Bildung der

'

männlichen Gametophyten vctl^iiift so. wie sie

ic]ii}ü iu der Zusuniiiiensteüung von (.'oulter
od Chamberlain dargestellt ist. Bei der
zweiten Teilung der Pollenmutterzellcn soll die

Üeiloktion eintreten. Für wirklich bewiesen kann
loAtaAg Bef. die Angabe nicht helten. Ton
Interesse ist die Erwähnung einer Wundverdicknilg
iDoerhalb der Inline an der Uilcken- und teO*

«eise an den SeltenflAeben des Pollenkomes, die,

«o«eit Ref. bekannt ist, bisher von keiaem Autor
gefunden wurde.

Sehr eingebend wird die Bildung der Mnkro-
'iraren und der weibliehen Oemetophyten be-

haadelt.

Die Spermakeme haben weder Wnmform,
Weh sonst abweichende Umrisse. Höchst be-

chtMswert tot, daU nach der Verschmelzung der
Sttsalkeme die vftterlichen und die mOtterllehen

'-"broraatinelementc uiifiuiKs i» zwei getrennten

|>rappen liegen bleiben und daß sie auch noch
m den l'rophasen des zweiten Teilnngsschrittes

getrennte Gruppen nuehmwdsen sind. Die

i^bschtuBgen erinnern an die Ton Häcker

X. B. an Copepoden. Es wäre zn prtifen, wie
weit die Ersclieinttng bei den Koniferen Ter»
breitet ist.

Am Schluß bespricht die \ ert. eine Keibe
von Abnormitäten. Die Schildemng der Embiyo-
entwicklung steht noch aus.

Ref. will norli darauf hinweisen , daß die

Arbeit genaue Angaben Uber die angewandten
Metliiuleii und Uber die Kntwicklongsseiten der
untersuciiton i^nws-8pezies enthalt.

P. GUnsfen.

Lyon, Floreocd, The spore coats of

Selag^inellft.

(Bot. gas. 1905. «. 885->95 mit 2 Tat)

Schon froher hatte Miß I,yon in einer Ar-
beit Uber die Sporangieu und Gametuphyten von
SeiagineOa aput nnd 8. r»pe$M$ nebenher einige

.Mitteilungen über die Entstehung der Sporon-

membranen gemacht, die in manchen Punkten
ton den früheren Beobachtungen des Ref. ab-

wichen. Ref. hatte ihre Richtigkeit, wie Unter-

suchungen von Campbell lehrten mit Recht,

in Zweifel gezogen (vergl. das Referat in dieser

Zeitung 19ül . 59. :U1 ). In der vorliegenden

Abhandlung berichtet nun die Verf. eingehender

Uber die Makrosporenentwicklung von Selagineiia

rupeairiSf apus und Emiliatui. Sie glaubt in der
Deutung der auch von ihr beobachteten seltsamen

Jugendstadien völlig von derjenigen abweichen zu

intissen . die der Ref. seinerzeit im AnsehlttB an
seine Untersuchungen über die Makrosporen-

entwicklung bei Isoi'tes gegeben und die durch

die spateren Beobachtungen C a m p b e 1 Ts (vergl.

das Referat in dieser Zeitun« 1902. 60, 368)
und Denke's (vergl. ebenda S. 295) in jeder

Hinsicht Bestitigmig geAinden hatte. Sie ist der
Meinung, unsere Unvnlikommenheiten der Technik

seien schuld an den Bildern, die dem Ret. An-
laE snr Aofstellimg seiner „Theorie* (?) einer

^Distanzwirkung des Plasmas" gegeben habe und
die auch Campbell u. a. getäuscht hätten.

Die E^twieklungsTorgftnge der Makrosporen
von S. mpesiris. die vnliii; von allen andern Arten

abweichen sollen, scheinen nach der Ansicht der

Verf. den SeblQssel in einer tiefisren Einsieht tu

liefern.

Den Ausgangspunkt zu ihrer Auffassung

bietet der Verf. die angebüche Beobachtung,

daß sich das Exospor innerhalb der Spezial-

mntterzellwände , entfernt vom i'lasma, heraus*

differenziert. Der Ref. hatte demgegenüber be-

hauptet, das Exospor sei eine Neubildung des

Plasmas oder aber entstehe aas der innersten,
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M dM Sporeaplanm «aframndm Lamelle d«r > WlHimar, J., Gkflclitohte des d«Dtaehen

BodeotllDit seinem Pflanzen- und Thier

leben von der keltisch-röniischen Ur-

zeit bis zur (letiX'nuart i90ä.

Spe«ialwändp. Man sollte nlso meinen . Mil5

Lvon mUlUe sich MQbe gegeben haben, sich und,

d«a Leser von der Richtigkeit ihrer Beobadiaof

!

zu Ulierzcupcii. Nicht«: von !ill{><leiii ist pesclielieti.

Sie begnügt sich mit der Wiedergabe einer recht Das vorliegende liuch zerfallt in zwei liaupt-

wenig klaren Zeichnung (Taf. X, Fig. 4), ohne abschnitte, deren erster betitelt ist: „Der histo-

Stadien aufgesucht zu haben, in denen der all- ri^he Wald- und Culturbodon", \vährend der

erste Anlaug der Exuspurbildung zu erkennen zweite ,,I>aH historische i'tlanzcn- und Thierlebeu'

gewesen wäre.

Nicht anders stellt es mit ihren l'nter-

I behandelt. In diesem letzteren werden,
wir von dem Thierle1>pii abseht n, zuerst die

suchungen an Selaginella Emiliana (und upus). Häume und Slräucher, claiin die Cultui-g«Mäclise.

Diese Arten unterscheiden sieh von S. rupesfris soweit ihre Verbreitung in den versrhiedenartigeB

dadurch, dn!^ neben dem Kxospor auch ein „Kndo- ZcitalttTii sich aus bislonsclien Quellen, zumal

Hpor" ^Meüubpur) vorhanden ist. Exospor und
, uucb an der Hand der ürtsuanien. erkeuueu liait,

«Eadoepor* sollen nicht nacheinander, sondern | besprochen. Besonders »fttr den Daambestand

simultan entstehen. Obwohl da» .Material so un- Deutschlands tindet >ieli hier manches Inlei-essante,

günstig sei, dali die Einzelheiteti dieses Vor- auch die liehandlung des mittelalterlichen Weiu-

gangea nicht verfolgt werden konnten, so nimmt Ibaues verdient Reachtung. Minder wichtig er*

Mili Lyon dnch an. dali auch ln-i dieser Art schien dem Hof. der Ab.sclinitt über die (lartPii-

die beiden Sporeuhaute innerhalb der „Spuren- pHanzcu; zumal die iSt-luiuillunK der Gartenbluiiifii

nembrmo" (Spesialnwtterzellwand) herausdifferen- ist geringwerthig , da der Verf. keine andere

ziert werden. Hätte die Verf. die Arbeit von l.itteratur als einen unlicdcutciidon Vorfraa von

Denke gekannt, so würde sie wissen. dalSjU. Topf er 1898 benutzt hat und die Oiif^uial-

dieser Autor bei der gleichen Art die An- { litteratur. die er doeh bei ti. Kraus. Geschichte

(Xabfi des Ref. üIht die Entstehung di i S))nriMi- de>- botaiii-clK ii (iartens /.u Halle. Anden konite.

meuibraueu (in buccedaner Folge an der inncrt n nicht gekannt zu babeii .>clieinl.

Weit grösseres Interesse für den Itoluniker

düitif ilaL'i '.'i II der erste .\lisclinitt bieten, der

eine /ii>aiiiiii(iiliantft'nilt' Darstellung der Ver-

iinderuiim II verein In. die der deutsche Boden durch

RegreDsnngsfllehe der Spezialwändc) v<dlig be-

^liitijji'n konnte. Die Aimilcn über ilas weitere

Verhalten der jugendlichen Sporen : die Abhebung

der S|ioraibliite voneinander, die Ausfüllung der

K&ume zwischen den Häuten, sowie zwischen
I die Hand ilo Men-cheii und ibrc Culturthutigkeit

Mesospor und Plasma mit einer Flüssigkeit von der
I
im Laufe der /eil erlitten bat. .Siweit Kcf. ds-s

Konsistenz dünnen Sirups, die bei der Fixierung [ beurtheileii kann, scheint Verf. in der in Betncht

gerinnt, das Fehlen von irgendwelchen Plasma- kommenden historischen l.itteratur ent /u Hasse

Verbindungen, die. vom Sporenplasma ausgehend, zu sein. Nach einander werdeu die Zustande in

dieae Klnme und die wachsenden Sporeu-

menibranen diiu lisetzen, gleichen denen des Kef
der keltisch- römischen Urzeit, im Zeitalter der

Völkerwanderung, in dem der <rros-en liodungpn

wie ein Ei <lem andern. Ref. sieht sonach nicht, (G(JO — 1800). besprochen. Den Hei. hat im letzten

in welcher Hinsicht die Verf. über seine Deutung .\bschnitt die Darstellung der Culturlhätigkeit der

der eigenartigen W a c Ii s t u m s Vorgänge irgend- Klöster, zumal derjeni^in der Cistercienser. sehr

wie hinausgekommen ist. da sie ja selbst angibt, interessirt, die durch das ^auze deutsche (iebiel

dnli die Sporenmembranen durch IntOBsrnseeption
|

verfolgt, besonders eingehend für Bayern, Sach.sen

wachsen und sich in ihnen fem vom Plasma
j
und Thüringen behandelt wird. Zuletzt folgen die

Schichten mit neuen Eigenschaften differenzieren.

Wie dtt Wachstum der Sporenhäute fern

vom Plasma vor sich ijeht , wissen wir zunilchst

uiclit. Von einer „l'eniwirkung'" des Plasmas

Metanioriibosen. die unsere Bodeudäcbe vom 14. bi>

zum 19. Jahrhundert ei-fahren hnt. Alle diese mehr
volkswirthschaftlichen Darleffuni^en verdienen die

grösste Berücksichtigung, zumal derjenigen, welche

kann selbstverständlich in diesen Fallen ebenso
j

sich mit der speciellen Pflauengeographie Deutsch-

wenig die Rede sein wie bei ähnlichen, überaus lands bescbAftigen. II. Solms,
iuteressauteu Wachstnmsvorgangcu in den Binde-

1

gewebssnbetanten der Tiere, über die o. a.

Biedermann (vergl. das Hetenit in dieser Meile Literatur.

Zeitung 1904, 62. 67) Untersuchungen mit-
1 |. Bakterien.

getMlt hat. H. Fitting. jB»aiiMUin, B.. Bemerkungen sn der Arbeit von
... i Mstislav LttUn, Moskau: «Ej^erinemell« UMn^
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sucbtuigeii über Steritisierun^ der Milch mit Wasser-
itoAraperoxyd, unter spzieller Berücksichtiguug
dM von Budde angcgenoiien Verfahrem." (Bakt.
ZeatnIbL II. IS. 63<j-40.)

BwtlwiMi D«r BooBm faeaM» akaiUgme$. (Hyc.
BBndsehfta. U. 1185—98.)

Bookhoot, F. W. J.. und Ott de Vries. J. J.. Üler
die Selbsterhitzunp d«'s Heiu>s. (Baku Zpntrnllil. II.

lö. 568-73)

ehester, F. D , and Brown, Th. Un tb« »ction
ot ronnaldebvd in tbe i>ret>erv»tilMI of nilk (8 ig.).

(Kbcnda II. lÄ, 628-^.)
I>üpp«U, M., b«kt«riolofd«chfl Uotersucbunfren Ober
das trropnisi he Mn/mi ' KlM-rula II. lo. 517- '^OO

i

Harrlson. F. C . and Barlow. B., A new t hi<>inot;iMijr

slime-prodiii iiig orKanism. (Kliendall. I.>. 517— ts)

Menol, £., Cytulogischeii Ober die Bakterien der.
Prager Wa<tiw>rleitang (4 T»t.). (Ebenda II. U.
544 m.)

Perotti. R., liillui'ii/a lii idk- .t/miii ohgodinaiuicbc
sullo svilup|>i> (• >iill'iittiv ii.i ilcl JliitilluH rii'liiitiilii

Bi'iji'rinck (2 fav.l. (Annali cli bntani« u. 3. 513—24.)
, l>i itna tiiruia iiiti osant*- isulat» da un temno

di Roma (1 tav ) (Ebenda. .1. 43—58.)
Fater. A., und Sohneeboli. M., Kiu bcuierken-
werter Fall von nacbtrftglii ber KitoeblAhung (8 Taf.).

(Bakt. ZentralbL II. U. 600-6.)-

BittMl*. L. F., Tbe nntaiiniiism <>!' Ha(trii:i .nul

thflW prodnrts to otber Harferia. (The jniini. i>|

nfectioiis discasf-. 5. 5f)2— *>8.)

Roeenblat. 8., Zur Kentitnis d<>r zur (iru|)i)e der
Tulierkclb.izilleii ueborfnilfn -<imi>te8ten Mikra-
Organismen. (Flnra. Stt. 412— <>5

)

Aeborlor, B., Die Itostbildung in den W as-iTleitnn(pi--

rObr^n. (Hakt, /mlralbl. II. lö. 5r.4—6«.)

Böbngen, JH. Lt.. I Iht Haktenen, welche Methan alt»

Koblen»tol1'iialii Miii: utiil Kn*'iKi>'<|iii'llc gebFaucbflO
(3 Fig.). (Kbenda 11. 51:5-17.)

WttUinskyt W.. Uber das Verhalten der aeroben
Keine fennOber der absoluten Saueretoffentaiehnng.
(AreklHyg. M. 875-86.»

II. Pilze.

Bommer. B.. et Bouaaeau. M., K^snltats du vujage
du S. V. Kelu;ica i>n 1897-1900. Rotaniqne. Chan-
liicnons (5 Taf.), Anvci>. 1905. 4".

Pet'Taen, H. E., ( onti itiutii)n> a lu l onnaissance des

Pbyconivc^tea marins [ChytriiUnae Fiscer) (11 Fig.).

(KgL Daaske Vidraakab. Selak. Forh. \m. 49»-8B.

III. Algen.

Hewa. M. A., I'hyloffical atudies II. New Chloro-
nbypaae, new Ithodouhvceae and miacellaneoni notes
(I Taf.). (f:ontrib. f t>»e New York bot. gard. tt.
56.-? 86.)

Kolkwiti, 8. unter An.'i ». Botanik.

IV. Moose.

Ikeno, 8.. .\ri- tln- < eutiosoines in tbe antheridial
rell.<i nf M(irihniitii$ polymorpha imaginaiy? (Bot.
mag. Tokyo. 1«. 111-13.)

Itfillar, K., Die Lebcrmuose (Musci hepatici) <mit

tahlr. .\bb.). VI. Band: Lfrg. 1 tob Rabanhorat'a
Kryptugamenflora.

V. Gyrtinospermen.

ConwentB, Bemerkenswerte Kichieubebtaude, vor-

nebmlicb im nordwestlichen Deutaehlaad (14 Fig>)>

(S.-.\. Aus der Natur. 1. 18 S.)

Miyake, K., Uu the sperinatozoids of Cyras rei oluta Tb.

(8Ki9.X (Japaniach.) (Bot. mag. Tokyo. 1». 28S—fiSu)

VI. MoqtlMilogle.

Oantner, Q . I ber die VorliufeiR|iit/( n der Mono-
kutyU'u (1 Tat., 32 Fig.). (Flora. U5. 327—83.)

VII. Gewebe.

Boia. D . i t Oallaud, I., .Moditiratiuus auatoniiques
et pbysiologi(|ue8 provoi(Ufe!< daus lertaines plantes
tropicaleü par le cbangement de luilieu. (('ompt
rcnd. 141. 1033-35.)

Moni—«rttnU ^Hoidio autonüoo «wUa JJatüe»
coMiMi6«'MiL.(2taT.)L (Ann. di bottniea 101—18.)

Vill. Physiologie.

uge I

Spiro. Ergebn. der
Fltting. U-, l>ie Hei/Ieitungsvorgäuge bei den l'tianien.

I. 'i'fil. (10 Fig.) ..Vslier uud " " "
"

l'h>si<ilii({ii'. 4. *>,s4—763.)

Ools, O-, Hicerrhe sui ra|)]>i>rti tra i tf^unienti Neminali
r> li< soluxinni Haline. (.Vnn. di botanica. 8. 59—100.)

Goebel.K . .Vllgemeine Het:<>neratlonsproblene(TFig.ji
iFl.ira. Jö. :<84 411.»

Harang, F., Kniploi de la tn-halaHC dana la recherche

I

i-i Ii- dosage du tn-balasr chez les v^g«'t8ux. K'ompt.
i rend. »oc. biol. 4». .ViO—52.)
Hiriaaey, H., Sur la ,prulauraaine*i alycoaide cyu-
hTdriqne rri«tal]i«e retirr dea feuBIw MLßmrierceriM.

: (£:benda. 4». 574—76.)
Huncer, F. W. T., *. unter Teratologie und Pttanaen-

krankbeiten.
Lefevre, J. , l'remiera essai<> snr l'inflnenre de la

lunii'-ri' liaii» lf devel«>|ii>f'iiii ii' il< > itlantc-i vertes,

saiiN |{u/. l arbuniqu«', i'u miI ai tilit h'I amidi'. (('ompt.

rend. 141. 1035 i

Loew. O. , Sfirksf<iÜVntzi<'liiiii'-' imil lÜnK-nliililiiiiff

Ii Fiu.i. (I lnia. IC. 324-2f.,>

Pantanelli, £., Mect ani>Hio di »ecrciiiuni' degii enaimi.

(Ann. di botanica. 8. 113-42.)
Perotti, B., . nnter Bakterien.

Sabe, F., Über die Anstrockaungsftbigkeit gekeimter
Samen und Sporen. (Flora. 116. 2.i3—324.)

Requier. F.. Sur la prt'sence du Saccharose dan« la

rai ine traii be de Si anuiinnic. (.iDiirn. de pbarOI.
et de cbini. »i. .s.-r. 4!»2~94.)

, He( bciilic des |K'nto,M'5 et des nH thyl-pentoses

dans la racine de Scamniont'e. (Kbenda. 'ü. 540 —43.)

Sohellena, W., Über das Verhalten von pflanzlichen

und tieriscben Textüstoflen zu MetalUals. (Arcb.

d. Phami. 248. 617-28.)
Bfihngen, N. In., s. unter Bakterien.
Tbiale, Die Yerarbeitanc des atmospliftriaGlien

SückstoiTg durch Mikroorganlunen. (neutaehe landw.

,
VenncbHUt. 68. 161—239.)

WiUltnakji W.^ a. unter Bakterien.

IX. rortpflaiziing md Vererbang.

Blaringhem, L.. .\ propos d'un memoire de (i. Klebs

1 sor la Variation des 8enr». (Conpt. read. soc. bioU

I
n. 464-M.)
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XAMOwits, M., ViUliimuB und Teleologie. (Biel.

C«Btralbl. 2S. 758-77.)
Iifturrat, J., Obsenrations an ti^et des recherches
d« 0. Kl«b» et de L. Bltiiogbem. (Compt. rend.
IOC biol. 4». 5S8.)

Maodoaffal, D. T., Flereditv and tbr origin uf ».perics

(1 Taf. lind Fig.). <'hiia>jo 190A. 8» SS &
Miyake, K.. s. unter (iyiiini>>]>crnieu.

Solacolu. Th., Sur les fruitx parthnio caipionet.
(Compt. rend. Hl. ^97—98.)

TBchnrniak, E. , Hie .MfiuiePst he Lehrt' und die

GaltuuHchc Theuric xioi Ahufuerbe. (Arrh. fAr
Rmwd lud OeMUacb. Biolog. «. «68-780

X. Ökologie.

Bois. D., et Oalland, J., s. unter Uewebe.
€Mm, Gm Studi 8ui rapporti tra I« distribnzione delle

f»iante e la cnstituzione (igiro-rhimica del suolo
1 UV.). (Ann. tli botaniia. 8. 455—512.)

Bootti, I«H Contribunoni all» biologta flortale delle

.Tnbiflorae*. (Ebenda, t, 148-0.)

XI. Syiicaillk md Pflanc^gcograpUc

Mguinot, A., La vegetasionc delle isole pondane e
napoletan« (I tar). (Ann. di botanica. 8. 161—4M.)

Bernard. Ch., Sur !.i distributinn «cographique df>>

Ulmacef'H (Hull li. rl.. Hoiss. 2. air. ». 1097—1112.)
Danimer. u.. Si,i<n,iii ,ue americanae. (E^er'e bot.

Jahrb. AI. 167-171.)

Bngler, A., I •a» Ptlan/.fnrt'irli. IV. IH. AjMuoitttoniurae
von K. Kraiiüp mit l'iitprsttiiziinj? von A. t'.nf^h'v

i71 Kinzelb., 9 Fig.) Leipzig VMi. 8". 2--' s.

Frlea, B. B., Zur KoimtniB der alpinen Flom im
ndrdUehen Argentiiii<M) ( 1 Karte, 9 Taf.i. (Nova u> ta

reg. 8or. .«irieot. llMalciigis. s<'r. IV. 1, 1 -205.)

Handel - Maaattl. B. v., Ein ueuet> Taraxacvm aut>

dea Wesulpen. (ÖBterr. bot. ZetUchr. 6i, 460-^)
(

JssOMwakl, B., Speeles generii Ribe» L. L aub*

;

geiras: Farilla. (S.-A. Kuli, internal. Acad. d.iejeaces
rracorie. CI. d. sc. matli. H nat. Decembre 1905.
^1 S.!

Kuokonthal, O. . .speues novae Cnricis v secfionf

Frigidaruni. (Üull. herb. Bois><. 2. >»-r. .». 1161— '':!
|

Pampanint. R., Bargagll - Petruool, O., Muno-
grutia >l('llii iainiglia di-lb' iSVatATioMiaeef (6 plaocb).

(Ebenda. 2. si r. .i. 1145-61.)
Petmra, C. Grritera lametotti Boloa (1 Tti.). (Garten-

flora. hi. 617—18.)
Baunklaer, C, Types biologiqueN ponr la gcographie

botanione (41 Fig.). (Kgl. Danske Videnskab. .Selak.

Forb.l9(»&. 847-487.)
BoaondaU, O. O., Die nordamerikaniacben Soxi-

Siginae und ibre Verwandtaebafksverhlltnieee in

nehnng an ibrer geograpbiscben Verbreitung

(2 Taf). (Englere bot. Jabri». 87« Beibl. «IS. 1—87.)
Bobs. II , Pi iträg»' zur Kenntnis^ der rHiin/enwclt

Sml:iini i ikiis. fOsti-rr. bot. Zeitst hr. 55. 4<)()

—

Smith. J. J I>if OnhidiCf vcm .Iii\h. Bd. VI. der

Flora von Buitenzorg. Leiden Bull. 1905. gr. 8^
681 8.

Spraffue. T. A-, Plantamm novania tel Miau eae-

nitaruni diagnosee. (Bali. kerb. BoiM. % Mr.

6. 1164-70.)
Temooteno. A., Gagearum speeie« Hoiae emolalii

ad exemplaria inprimis in berbariia Boiaiier et

ßarbey. (Ebenda. 2. 8< r. o. 1118-48.)
Tokubncbii, Y., Somr )ilanis foiind in Akita, witk

reirisriis nn tln'ir di^triliution. '.Tapanisch.) (Bot.

iiiair Tokyo. 1{(. 227- :<2.)

Transeau. E. N , Tbe bog» and bug Hura »i tlit

lluron 11 i« er Valley (16 flg.). iBut. gaz. 40. .S51-7&)

Ulbrich. E.. I tter die systematisehe (iiiederung und

«eograpbitiche Verbreitung der Gattung .^««inoHrL

I Fig.> (Englers bot Jalirb. 87. IQ—256.)

Ultari, A., Beiträge nr Kenntnii der Fbilippinet

und ibrer Vegetation, mit Ausblicken anf NaciilMU>-

febiete (2 Taf., 2H Fig.). (Diss.) Zürich 1906. 8*.
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Vollmann, Fr.. I Ihm- K^i'hniitxn ficln \\ immer.

(lurcit. Iint. /(Mt-ihi, 55. -l-V;— 6U.I

Vaccari, L . II üemjiernvum GatuUni Christ e la vu
distribuzione nelle Alpl (1 tav.)i (Ann. di botaaici.

8. 21-42.)
Witaaek, J., Die cbilenischen Arten der UatiuDX

OHtreolam. (Österr. bot. Zeilacbr. 48. 4M)fl4

Xlf. Aifcwandle Bolnik.

Briaaemoret, M.. • t Combea. R., 8ur la J^flML
(( ompt. rend. 141. 88&—4a)

Hartwich, O., Beitrag cur Kenntnis einiger teebniack

und pbannazentisrb verwandter Oalleu. (Arcb. d.

I>bann. 248. 584—600.)
Kolkwlta, Die Beurteilung der Talsperrenwiaeer t«a

biologischen Standpunkt (Vortrai^ (6 Textftg.)L (8.*i.

Jnurn. für Gasbeleacbtting und WaMenreiBOifUf
1905. 18 S.)

LivineretoD. B. B.. Britton. J C. Heid. F. B-
Studies on tbe pruperties <tf an unprotluctive soiL

(Departm. of a^cntt. burean of soibfbnU. tt>

Moquette, J. P., \'u(irliio|ii|.' vi'r>l;itr over het vinden

van riij<t)<t>rri'ls oj» kcliin, <ii iiroeveii daaroter

genomrn. (Tfy^^niannia VMh. »»;52— •!4.)

Raoiboraki, M., en Jensen. Hj., OnderzuekiugeD

over Tabak in de Vor^tenlanden (4 Taf). (A'ersUgen

omtrent den Staat van 'k Land Flantentuin de Buiten-

sorg 1905. 71 S.)

Bödiorbaam. H. O., Zur Kenntniüder Faktoren, «elcbr

die Dungewirkong der Knoehenmehlpbasphorsäurr
beeinfluaaen. (D.Tandw.VerBUGksttat. 68. 847-68.)

XIII. Teratologie und Pflanzenkrankheitei.

OftUnad, I., Un nonvel ennemi des Cafeiere en

Nonvelle-Caledoaie. (Compt. rmd. 141. 888-900)
Hunger. F.W. T.. Unteraucbtingen nad Betmehtaana

itber die Mosaikkrankheit derTsbakpflanae. ^tsdn-.
f. Pflanzenkr. 15. 257-:« 1.)

Maurislo, A., Zur l.cbpii-wcisf der Milben der Familie

der Tyroglypbinae in Futter- und Nahrungsmitteln.

(Bokt. Zentndbl. II. U. 606-88)i

Krsl* Akttllasf : OriglMlaUaaillasaM. XiMM IS HsJI«. a« 16. 4m
Akt«llttDgi Btivr^aaffo. iDksMMafstea siw. MkiUA « Somna, aai 1. «< M. '«m

AboaiMMat«pr«U d» konplattn JSkriaasw i«r BalaaMkMi Mluf

:
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II. Abteilang.

Die Redaktton abernimmt keine Ver]dlicbtnDf, nitTerl«ngt eingehende BiLcherznbeiprechen oder snrftcksuaenden.

Besprach Q njiren : KU-bs, (Jeorg, I her Variationen
<\i'T Bluten. — Kegel, W., l ber den EinflufA von
t'hlorotorni und Atber auf die Assimilation von
Slodta canadenn«. — Dixon, H. II., Note on the
npplj of water to leaves on a dead bram-h. —
Koernieke, M., Uber die Wirkung von Honigen-
eod Itadiutnstrahleii auf pllaiizlit he (iewene und
Zellen. — Smith. .1. .1., Die On biilcen von .lava. —
I'e^'eii, A., I ber das sjunitiiiir \ <ii kominni eines
Vertrater» der Gattung Sibiraeu in Südkroatien und
4tr BenegOwin«. — Prowazek, .S.. Uber den Er-
rtgar der Kohlberaie Platmoäiopitora Bruwieae
wero^ und die Eineeblasse in den Careinom-
Ben. — Hoore, George T., Soll inoculation for

iwmee. — Free man, E. M., Minnesota plant

dneawa. — Ve«e Utentar.

Xlebs, Georg, Über Variationen der

(Jlkrbtebcr für wli^^eiivchaftl. H<it:iii 4S, 155—820.
Mit 27 Texltig. und 1 iaf.)

In dieier ArbeK setzt der Verf. seine

fxperimentellen Untersuchungen über vegetative

ond BlQten-Sproßbildung fort ; als Objekte dienten

('nmpmula Trackelittm und Sedum und Semper^
iWMm-Arten, besonders S. FuttJcii. An dem letzteren

nird das Zahlenverhältnis der verschiedenen

Blatenkreise .sowohl an den nonnal gebildeten

terminalen Infloreszenzen als auch an den unter

verschiedenen üodinuniiL'on leicht zu erzeugenHen

lateralen sur^talti^ geprüft, dabei der Kinfluß

aMrgani.scher Nährlüsongen (Knop'sche Lösung
in verschiedener Konzentration), die ^Vi^kung

Teritchiedenartiger Verletzungen, femer die der

Dunkelheit in Verbindung mit mittlerer oder
! herer (28— 30 ") Temi)eratnr . dann der Ein-
iluli von Trockenheit und Feuchtigkeit sowie

tojenige farbigen Lichtes (rot ond bin«) ein-

gehend studiert.

Die Fülle des verarbeiteten Materials ist u. a.

in nUrricben Tahellen niedergelegt, deren

liesttltate in einem kurzen Keferat nicht wieder-

gegeben werden können. Besonders benerkens-
wert ist Abschnitt II, 4 der Arbeit, in dem die

Blatenvariationen an lateralen und terminalen

Infloreszenzen in Verbindang mit der Rosetten-

bildung geschildert werden. Es zeigt sich hier

wieder, wie in früheren Mitteilungen des Verf.

Uber Ähnliche Gegenstände, daß die Umwandlung
bltthbarer Ptrtien einer Pflanze in vegetative

durchaus von der rechtzeitigen Kinwirkung be-

stimmter äußerer Faktoren abhangt; besonders

in gut gedüngten, feuchten Winnbeeten ließen

sich vcrsrhiedenartipo t'bergänge von der frukli-

flkativen in die vegetative Region erzielen. Ge-
legentlich der Besprechung der polaren Verhält»

nisse bei Seniiiervivuin wird bei aligeschnittenen

Blättern blüh reifer Rosetten einer nicht .sicher

bestimmten Sempervivamart Bildung kleiner, so-

fort zur Blütenbilduiiir schreitemier basaler Ad-
veotivsprosse beobachtet (neuer Beleg f&r Er-

eeheinangen, die Sncbs bei B^oniablitteni,
Gocbel bei Achimeoes, Klobs bei Torenia

festgestellt hatte).

Von besonderem Interesse ist auch die sorg-

Altig (mittels kleiner fllr diese Zwecke kon-

struierter Gewächshäuser) durchgeführte Prüfung

der Einwirkung farbigen Lichtes auf die lUüten-

bildung, an verschiedenen Pflanzen (nicht bloB

den Seinperviven) verfolgt. Ftir l'oa annun
\\urde ermittelt, daß die gesamte Entwicklung

der Pflanze, von der Samenkeimung bis zur

Bildung normaler Blüten, im roten Licht bei Aus-

schluß der iilauviülctten und ultravioletten Strahlen

stattfinden kann. Das blaoe Licht hemmt dagegen
die BlUtenbildung viel -tiirker als das rote : in

der überwiegenden Mehrz<thl der Versuche kamen
in «nterem eelbet blllhfltbige Triebe nidit znr Ana-

bildnnf dar Blüten ; es werden Beispiele vorgeführt,

in d«MB wohl eine Gabelung in Infloreszenz-

aproiae, aber keine BtAtenprodoktion ^trat
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Die £inwirkuug des roten Lichtes auf bluh- i eigene Lelire van den l'ott'uzeu und den inneren

r«if« SemperriviraiTosetteii irt dne lebr ver-
1
Bedingwifeii «ott lof^adi mlitfge and «npiriMk

schiedcne, je niirhdoiii sir früh oder spät crfoli-'t. Iniiuchbare Hcgriflfo geben, dir- l>r?timint gOHg
Bei (ruber Anistelluug des Ver&ucbs kommt esi^iud, um zu richtigen FrageiitcUangeu zu fttra,

ta maan^fikltigai YerkUniineniiigeii (ancrdiiigB | mid «nliMsend genug, vm die kavsale Forselivog

meist ohlM 6t5nu^ der Zablcnverhältnissp) so- nacli allen Kichtuiipon liin zii «•rniöglidipn. E<

wie za starker Teigeilong des Stengels. Gesamt- . folgt die Definition der Variation : Unter Variaüou

resvltat: Die rotgelben und bhravioletten StraUen |
einer reinen Spesiea verstebt nmn die Gesantbeit

üben Iceilie Irgpnrlwjp ^pe/.ifischc Wirkung anf die di-r Veründerunpen aller Morknialo unter dem

Bltttenbildong aus ; sie bedeuten nur verschiedene
I

notwendigen EinfluU der wecliseluden aufienn

Grade der Emibningssebwftcbmig im Vergleieb | Bedingongen. Die Art der Merkmale bingt

SD dem gemischten weißen Licht. von der inneren Struktur des betr. Organismus;

In der Übersicht Uber die Variationen bei i ab, d. h. „von der lie^chatleuheit seiner letzten

Sen^MrefnuN TStnkH ist beMnders der Abscbnin
j
Teileben mit der Gesamtheit ibrer Potenses*.

ober die Zahl der Hlütcnplieder liervorzuhehen : ^Die Aiil^enwelt bestimmt, daß (iberhaupt irgend-

bei gewöhnlicher Kultur ist die Variationsbreite i ein Merkmal und welches von den möglichen iu

swiseben 9 and 16, der Oipfsl derKnrve bei 11,
|
die Ersebeinang tritt.*

bei abweichender Kultur die Variationsbreite In den SehluRbenierkiintjeii wird na<-hzuweis«l

zwischen 8 und 20, der (iipfei bei 8. Wichtigere < gesucht, daJi Variatiun und Mutation nur dsm

Besnltate der Übersiebt Iber die yariationenl Grade, niebt dem Wesen nacb Tenebieden sind,

sind: 1. „Unter den veränderten I.eliens- Itei der Metempencsis oder Mutation ändert sirb

bedingungen tritt die selbständige Variation aller das Verhältnis der Potenz zur Außenwelt. Die

Blllten^ieder in bobem Grade berror.* 2. „Die
|
Frage bei diesem «iditigen Problem der Ab-

einzolnen Teile des gleichen Organs können selb- stanimungslehre ist nun, welche eigenartigen

ständig variieren." 8. gAUe Merkmale einer Kombinationen der Auflenfaktoren diese Änderung

Pflanse raiüeren vnter der E3nwir1rang der AoDen- bewiriten. Bitter,
weit auch bei Ansscblnß der sexuellen Fort-

pflanzung. Selbst die unter gewöhnlichen Lebens-

bedinguigen konstantesten Charaktere, die sog Kegel, W., Über den EinHula vou Chloro-
Organhationsmerkmalc, gehorchen der Regel, so- ^ ^ ^ ^. ^^^^gj^jj^
bald die Außenwelt in dem richtigen Zeitpunkt wiTW , .

tingreHt* Mwaea catiadetisis.

Ein weiterer Abschnitt behandelt den Zu- (J-utingen 1905. (Diss.)

sammenhang der Variationen mit der Außenwelt,! Wahrend fUr andere Funktionen (Atxnang,

OD dem hier nur die wiebtigeren Leitsfttze wieder- PlasraastrOmang) bereits eine Steigernng benr.

gegeben werden können. „Za einer Spezies ge- ' neschlcunigung unter dem Einfluß von Chloro-

hören alle Individuen, die, vegetativ oder durch ! form und Äther beobachtet ist, war das lur da
Selbstbefruebttingvermebrt, unter gleichen ftnßeren

I
Assimilationsphaenomen bisher nieht der FslL

Bedinpiintren viele (tenerafionen hindurch tlber- Es ist das Verdienst der vorliegenden, im

einstimmende Merkmale zeigen." Feme> sucht Göttinger ptianzcnphysiulogischen Institut entr

der Verf. ans seinen Studien zu beweisen, daß ) standenen Dissertation, den Naebw^s erbnubt

die sog. Organisationsnierkmale mindestens ebenso zu haben . daß bei her Einwirkung von Chloro-

stark Yariieren wie die Anpassungsnierkmale: türm und Äther aul A'Wca-äprosse der endlichen

,Der prinzipielle Unterschied von autonomen und
j

Hemmnng der AssimiUition eine an&ngUehe
ftitionomen Merkmalen fällt fort. ,\lle Charaktere Steigening vorangeht. Allerdings ist dieselbe nur

einer äpezies beruhen auf inneren liediugungen
; \
zu beobachten bei gewissen Konzentrationen

alle inneren Bedingungen hängen notwendig von|(5—7 Äther, 0,4^0,7 Chloroform), wfthrend

äußeren ab, durch deren Änderung eine Variation bei niederer bezw. höherer Konzentration die

der inneren Bedingungen, damit der Merkmale, nachteilige bezw. tödliche Wirkung allein zur Be-

dervorgerufen wird. Die Art und der Umfang obachtung gelangt Benutzt wurde die klassische

her Variation wird durch die Potenzen der TOnos- Methode der Gasblasenzählung. Verschiedene

zusetzenden spezitischen Struktur bestimmt." Triebe zeigen nach Kegel 's Versuchen in-

Weiter polemisiert Klebs gegen die Pan- dividuelle Unterschiede im Verhalten gegen die

genesislehre, 1. weil die Panpene keine Einheiten untersuchten Narkotika. Hei vor/iiheben ist. daß

sein können, 2. weil sie nicht ausreichen, das bei den stärkeren Grenzkonzentrationen einige

Anftrtttn dar M«ikmale n. «Allreii. Seine i
Haie FAlle aw Beohaehtnng kamea, wo die
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Chloropbjllkörper bereits während der kurzen

Periode g«iteigerter MMenbildang Desorgani-

1

«.atinn^ersrheinunRon zei^rton. Verf. weist dahei

aaf die Beobachtungen von Moliscb (Bot. Ztg.

1904. I. 8. 1) Vbw dl« Fortdftoer der Saver-

$trifpnt\virk]uiii; ans dem Saft« uniebeiMr grüner

Blatter im Lichte hin.

Behrens.

Dixon, H. H., Note oii tlie siipply of

watcr to leavea ou a dcud brauch.

(Sc imeeediog« of the r. ^^»blin Society 19QS. 11, 8.

Verf. bat die Versache von A. Ursprung
(Tgl. Bot. Ztg. 1905, II. Abt. 8. 128 v. 241

Ut246) wiederholt und bestätigt. Der Deutung

Ursprung'» kann er eich aber nicht an-

sehließen, denn das Kocben von Zweigen ver-

imcht sekundäre Veränderungen im Hol/.körper,

von denen die wichtigsten die Unterbrechung der

gespannten Wassersäulen und das Kindringen von

piftigen oder plasniolysierenden Substanzen in die

LfitungsbiiliiK'ii ^ein dürften. In der Tat gelang

M dem Verf. , durch verschiedenartige Versuclie

nisifen, dnft Wasser, das abgebrühte Stellen

HD Syritiga passiert liat . Hlätter zum ^V^'lken

Migt. Somit kann aus Abtutungsversuchen kein

8^11 aber die Bedentang lebender Zellen fQr

den Wasserhuh fjezopen werden.

Daß der Inhalt der bei der Erhitzung ab-

Merbenden Parenchymsellen sehr rsseh von den

G>räI5pn anfRcnommen v^in^. das ist dem Ref. sehr

hiafig aufgefallen. Ganz besonders in die Augen
Ulsad wer es s. B. bei ImpaHau Roytei. Ob-
wohl die getöteten Stentrrlpartien durch oineii

Asphaltlackaberzog vor eigener Transpiration ge-

sdittst iraren, fielen sie doch auBerordentlich

nsch znsamnien. Vielleicht nehmen die Blätter

oberbalb einer abgebrühten Stelle vorzugsweise

die tos den getöteten Zelten anstretende Flttssig-

kett auf and beziehen nur noch wenig Wasser
von der Wurzel her. Das wird sich leicht

experimentell entscheiden lassen. Jost

Koeroioke, H., Über die Wirkung von

Röntgen- und Radiiimstrablcnaufpflanz-
liche Gewchf und Zellen.

(Her. (1. d. l.ot. (;.•!,. Vm. "33. 404- ilh. l Taf.)

Der Verf. berichtet in dieser Abhandlung
Iber die inneren Veränderungen, welche die

PUsaseBteUe iifüge «« fiestnüünng mit (BAntgea*

und) Radinmstrahlen erleiden. Er hatte schon

in früheren MitteUongen geteigt, da2 hinreiehend

lange Einwirkung der Stralilrn oiiifn völ'igen

Stillstand des Wachstums herbeiführen kann. An
den Wnnehi folgen ihm innere Verladenmgen,
wie sie auch sonst infolge von Wachstums-
bemmung, z. B. durch Eingipsung, einzutreten

pflegen: Die Traeheiden werden Ms ta 0,8 mm
von der Spitze aasgebiklct ; die Meristeinzcllen

der Wurzelspitze verlieren ihren reichen Plajima-

inhalt nnd gehen in Danersostand Uber ; die Zellen

der Wurzelbanbe nnd der Epidermis werden ab-

gestoßen.

Aofterdem findet man, nachdem das Wachs-
tum völlig mm Stillstande gekommen ist, in

vielen Zellen dos PerlMemH nnd dos Plerons
zwei oder mehr Kerne. Diese Beobachtung lieft

auf eine Beeinflnssang der Kemteilong durch die

Strahlen schließen. Da die Spindelfiguren aber

ebensowenig wie die Zellwandbildung durch die

Bestrahlung verlndert werden, so glaubt der Terf.

die Mehrkernigkeit auf amitotische Kernteilungen

zurttckfohren zu können, obwohl eine eingehendere

Untersuchung des Einflusses der Strahlen auf die

Kerne der BIfltenknospen von Lilhtm Martagon
eigentlich keine Anhaltspunkte fttr eine solche

Vermutung lieferte. Vielmehr zeigte sich , daii

hier mehrkenüge Zellen durch anomale Mitosen

zustande kommen. Die Radiumstrahlen scheinen

nach der Ansicht des Verf. allein oder doch
wenigstens in erster Linie die chromatischen

Restandteile des Kerns zu schädigen. Die Chromo-
somen zerfallen nämlich in kleine Stücke , die

nach erfolgter Längsspaltnng mit sehr verschie-

dener Gcschwindifrkoit an- d<Mii .Aijuator nach den

Polen der normalen Spindeltiguren auseinander-

weichen. Dieee Tatsaehe seheint dem Ref. aneh

auf eine Sehldigiin^r anderer Teile der Zelle oder

des Zellkems hinzuweisen. Sobald die ersten

Chromoeonenpartien an den Polen angelangt sind,

beginnt sofort die Tochterkernl'ildunfi. Sie kann

zum Abscblasse kommen, ehe die letzten Cbromo-
somenbroeken das Ziel der Wanderung erreicht

haben. Infolgedessen bildet sich aur^ ihnen ein

zweiter Tochterkem. Aus den bestrahlten Pollen-

mntterzellen gehen vielfteh taube PollenkOmer
liiTvor. Daran ist nach des Verf. Meinung die

Strahlenwirkung nur indirekt, nicht direkt be-

teiligt: eine Schädigung oder Abtötnng des Kwnea
muß ja notwendigerweise indirekt eine Schädigung

des ganzen ZeUplasmas nach sich ziehen.

U. Fitting.
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Smifhf J. J., Die Orchideen von Java.

Baad VI der Flora von Buitenzorg.

(Leiden. 1905. 651 S.)

D«r Verf. , welchem wir schon mehrere Ar-

beiten Ober die asiatischen Orchideen verdanken,

hat die schwierifüe Aufgalir . eine Orchideenflora

von Java zu schreiben
,

gut gelöst , wenn auch

woU bisweilen nahestehende Arten zn sehr zu-

sammengezogen sind. Die Aafzählong out halt

etwa 100 Gattungen mit 562 Spezies, wesciuiu h

nach dem System des Hef. angtordnet. Jedoch

betrachtet Smith meine ( nterurappm th-r Xfol-

tiiruie als den CueUxjyninac usw, gleicliwertig; er

stallt trotx des anscheinend ver.ociiiedenen Aof-

batis die Thelashiar netien die Puddchiliniir und

die Gattung Acriojtsis zu den ThecosieUntie —
auch die Begrenzung einiger Gattungen ist ge-

ändert. Die Artbcschreibiinircn sind in deutscher

Sprache sehr ausführlich, die Hestimmungsschlüssel

nach dem dichotomen Nummernsystein ficuehen.

welches die Ver\vaii<U<e!uif't der Arten tiielit uber-

sichtlich hervortreten iuUt. l'Ur Javu neu sind

die Gattungen Herminium, Caladenia^ SUgmalO-
dactyliis ( l'antlmgi(i) , Chili)S<his(/i

, ganz neu

Chamaainthus Sehleeiit. und Jiogoria .). J. Smith.

Neue Arten werden beschrieben in den Gattungen

riatanthera {]), Periatijlus (1), Jlabenaria (2),

Stigmaiodadylus .\). Coehgyne (1). Oberunia (7),

Microstylis (a), Liparis (3), ÄgrostophyUum (1).

Ceratostylis (1). DendrohUm {S), f^hi (W). Jlolbo-

phyllutn , eiuschlielilich Cirrhopetalum (y), The-

l<uis (1), Phreatia (6), Appendicula (1 ),
Jiogoria (1 ),

Chamaeanthut (1 ), Surcnnthus ( 1 ), Sficcohtbium (2 ).

Die vorherrscl)en<ieii Orchidecngruppeu sind auf

Java die Dendrobiinae (103 Sp.), Sarcantkinae {S4),

NtoUiinae (82), Jkiibiiphylliuac (56) und lA\mri-

dmae (1(3), die arlenreicbätcu Gattungen Dendro-

Mmm (68) und UolbophyUum (56). Beraerlcens-

wert ist, daß die besonders großblUtigcn Formen

kaum die Zahl 20 erreichen, während die klcin-

bMtigra bat weiten voriiemehen.

Pfitzer.

ähnliche Pflanze, daß man Ober ihre Speeles-

berechtigung zweifelhaft sein kann, ist neaerding<

auch auf der ßalkanhalbinsel aufgefuntlen and

vom Verf. tX^Sibiraeti crmtica beschrieben wurden.

Den vielen schon bekannten (Uamondia, W'ulfenia.

Korsythia), in diesem Gebiet mit disjunctem Areal

auftretenden ostasintiachen Gewächsen reiht sich

diese Spiraea als neuer sehr interessanter Fall

un. Und es ist Qberraschcnd, daß dieser Fand

so weit im Norden der Halbinsel, wo d ich schon

viel botanisirt wurde, gemacht werden konnte.

Denn die Pflanze wurde zuerst im vett*

liehen Teil des Velebitgebirges auf der FeU-

kuppe des Rerges Velnac in den Karstwald-

gestrüppen gefunden, wo sie einen ganzen Bestand

S und '-i Exemplare bildete, und wo ^e etwaige

Verwilderung derselben durchaus ansgeschiossen

erscheint. Und nur wenig später wurde sie,

freilich iinr in einem Individuum, auch in der

llerzeRowina vom Cuslus des dortigen Lande>-

niuseunis. Herrn Oihmur Heiser, auf der Cabalja

I'laniiia ih>i >1 westlich Ton Mostar geAndan wk
durch Maly besünnt.

Ii. Solms.

Degan, A*, Über das spontane Vor-

komme eines Vertreters der (rMtfimg

Sibiraea in Sttdkroaticii und der Herze-

gowina.

(Ungar, bot. Blltler 1906. M5-2S9.)

Spiraea laevigata (Sibiraea aUmettBis La\m.)

ist bekanntlich eina in unseren Gärten vielfach

anltivirte, dem Altai nnd lienachharten Gebirgen

eigenthUmliche Form, die durch Zweihäusigkeit

sich auBxaiehnet. Dieselbe oder doch eine so

Prowazek, 8., Ülier den Erreger der

Kohlliernie Phiswodiophora Brasnicaf

Woroniti luxl die Einachlüsse in den

Carcinonizellen.

(Arbeiten «ns den Kaiser!. Gesnndbaitsanit 1905. tL)

Na was eil in luitte schon 1899 festgestellt,

daß bei Plasmodiophora Bramcae die Kemteilooig:

während des vegetativen Wachstoms der AmSbeB

anders aussieht als diejenige, die knrz vor der

Sporenbildung erfolgt. In der vorliegenden Arbeit

werden diese Angaben bestätigt nnd dnrek

\viehtige Beobachtungen erweitert.

In den jungen Amöben, die in den Kohl-

zellen liegen
, geschieht die vegetative Teiltuig

der Kerne gleichzeitig. Das Chromatin des

ruhenden Kernes scheint im Psendonudeohu
(Karyosom) enthalten zn sein. Beim Beginn der

Teilung erfolgt von hier aus zunächst die AI»-

»abe chromatischer Substanz. Nach verschiedenen

Umformungen erscheint ein hantelformiger Innen-

kArper, der ron einem äquatorialen Chromatin-

ring umgeben ist. Während sich die Hantel

auszieht, teilt sieh der Chromatinring , und je

eine Hülfte wandert mit je einem Hantelkopf

nach einer Seite und verschmilzt mit diesem

schlieBIicb wieder zu einem neuen Karj'osom.

Wahrend dieser vegetativen Teilungen verwandeln

I
»ich die MyxanObeu in Tialkaniig«t Plasmodien.
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Die nach Abschluß des Wachstums be-

gbnende ^neratiTe Periode beceiebnet eine Oe-
*Ialt-vprän(l('ruii|.' dcv Kerne. Sic werden spindel-

förmig und erhailen au deu beiden Polen deutliche

ZentroBomen. Das Karyosom zerfiftlU; es er-

scheinen, liswoilen znnikhst als Kornchen, bis-

weilen in andrer Form, acht Chromoaomen ; ein

ttdrer Teil des QiroinatinB wird, wie der Verf.

gesehen zu haben glaubt, in das umgebende
Plasma ausgeatoßen. Nach diesen Yoi^ängen
erfolgt eine mitotische Teilung aller Kerne mit

normaler karyukinctiscber Spindel , an die sich

sofort eine zweite anschließt. Die Kenn* , die

ans diesen beiden generativen Teilungen hervur-

gebea, siiid selir klein and lassen kein Karyosom
mehr erkennen, nur wandständigos Clnoniatin

Um je einen Kern >aiunielt sich nun dus Tlusniu

ond lerfällt in einkernige Bröckchen. Das sind

aber noch nicht .junge Sporen, sondern (rameten, die

sich paarweise veremigoii. Die jungen Sporen
haben also avnächst zwei Kerne. Bevor darin

beide Kerne verscliniel/cn
, sclieincn, soweit liie

hier sehr schwierige iieulmchtuug dies erkennen

IlBl, noeh eine oder twoi RednkUonsteilangen
des einen Kenis einzutreten. Der eine Kern d<'r

reifen Spure ist also aus der Verschmelzung zweier

lerne hervorgegangen.

Kurz vor der S|iorenbildunp tindet hc'i

i'/asuiodiophora ein Sexualakt statt, eine Auto-

earaie oder Selbstbefiniditang , die an Uinliche

Vorgänge bei den Hefen oder bei Basidiobolns

erinnert.

Die Beziehang der Fksmodiopbora tn den
Myxoinyceten scheint , nachdem jetzt der Ent-

«icklongsgang ungefähr festgestellt ist, sehr zweifel-

haftnr Art m sein. Zwar baben die echten Myxo-
yceten nach der Ül)crzeugung des Ref. ebenfalb

einen Seznalakt, der sich bisher nur der Wahr-
nehnnng entzogen hat. Es ist tiher sehr unwahr-

lehtinlicb <lai'< ei kurz vor der Sporenbildnng

li^ nnd in der hier beschriebenen Weise erfolgt.

E. Jahn.

Moore, George T , Soil inoculation tor

legumes. U. ö. Department of Agri-

enlture.

(Borean of niant intlustry. BulL Nr. 71.

Wa^Liugiüu 1U05.)

bekanntlich haben Nobbe und Uiltner
zuerst den Yersoeli genwebt, dnrcb Boden-
irapfunf,'en mit Reinkulturen der Knrdlchen-

iiakterien von Kulturptlauzcn aus der Klasse der

L^nmiiiosen die ErtrAge ra steigern. Sie er-

sogen du .Nitngin* anf Gel«tin»> oder Agw-

nährböden, die mit Hilfe von Lcguminosen-
ebkoehnngen n. dergl. bergestellt waren. Die
praktische Anwendunc; des Nitranins hatte indes

zunächst nicht den gewünschten Erfolg, nnd die

Erfolge der Impfung sind anch heute noch keines-

wegs sicher, wenn anoh eine Zunahme der posi-

tiven Erfolge ohne Zweifel stattgefunden bat Da
ist es nnn ven besonderem Interesse, daB Moore
in dem vorliegenden Itcricht als Ilauptursache

dieser häuÜgen Mißerfolge die Züchtung der

Knöllcbenbakterien anf stickstoffreiebem Substrat

betrachtet, infolge deren die Kulturen bald die

Fähigkeit der StickstofTassimilation verlieren.

Züchtet man die Hakterieu auf stickstoffarniem

Nährboden (Agar mit 1 "/u Maltose, 0.1 " o Mono-
kaliumiihosphat und 0,02 "'o Magnesiumsulphat),

SU vermeidet man diese Degeneration und erhält

ständig wirksame Kulturen, die vor der prak-

tischen Verwendung in ähnlicher Lösuntr, der

erst nach 24 Stunden etwas AmmonsuUat zu-

gefttgt wird, vermehrt werden. Das Verhftltais

der Pscitdoniomis radicirohi (Beijerinck) Moore
/u den Leguminosen ist nach Moore' s Auf-

fassnng keineswegs ein symbiotisehes , sondern

zunächst rein parasitisch, bis die Leguminose

mit liilfe speiiiscber Sekrete der Eindringlinge

Herr wird nnd dieselben, wenigstens rara Teil,

verdaut, Mch nntzbar macht.

Die Geeignetheit seines Verfahrens zur iier-

stellung wirksamer Knitaren der Legnninosen-
bakterien, das jedenfalls eine sorgfälti^re Trüfun^'

verdient, und das für die Stickstofftixierung durch

die KnöUchrabakterien ohne Zutun des Wirtes
hewcisend sein wUrde, sucht Moore durch zalil-

rciche Äuikrungen praktischer Landwirte zu

belegen. Behrens.

Freeman, E. M., Minnesota plautdiaeases.

Reiwrt of the survey.

(Saint Paal. Ifinnesota 1905. XXID a. 48S& m.«! Flg.)

Das vorliegende Werk, das vorwiegend ju ak-

tischen Zwecken dienen soll, enthält weniger, als

man nach dem Titel vielleicht erwarten dürfte. Es
behandelt, von einem kurzen Abschnitte Qlier pflanz-

liche Parasiten auf Tieren und einigen Saprophyten

ubge.sehcn, nur die durch i'üanzen (in erster Linie

Pilse) bervorgemfinien Pflaazenkrankheiten.

In einem allgemeinen Teil werden zuerst

kurz und nicht sehr gründlich die Ernährung

und Fortpflanrang der Pilse besprochen. Die
Anordnung der ersten sieben Kapitel ist keine

besonders glückliche. Der Verf. kommt infolge-

dessen mehrfisch in die Verlegenheit, schon Er-

wähntes wiederholeo m mOsseii. Sehr viel besser
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wäre es gewesen, das erste Kapitel (Fnngi. Nutri-

tion) und das drhlc und viortp (Funni. Fungus
Life Mcthods. I'laiii i'artnershipa. rarasitism) in

nülieron Zusammenhang /u bringen and dann erst

das Kapitel tlher die Fortpflanzung anzuschließen.

Es hatte eine vortreffliche Überleitung zur Be-

spreclinng der großen Groppen der Pilze, der
Phyoxjmyceten, Ascomyreten und Rasidiomyceten

gegeben. Der Le^er hätte erfahren konneu, wes-

halb man die Pilie so nnd nicht anders eintdlt.

Die allgemeinen Angaben (Iber die IMI/gruppen

durften schwerlich ausreichen, um dem i'raktiker,

fhr den das Bnch in enter Linie bestimmt ist,

eine klare Vorstdlnng vom Entwicklungs-
gänge der betreffenden Pilze 2a geben, und die

ist doch in den meisten Pillen für das Verstflodnis

Prowasek, B., I ber den Erreger der Kohlhemie
J'lasmoiUpphora Bratsicae Woronin und die £tB-

schlu«se in den Carcinomsellett. (Arb.KaiB.Oei.>Aiit
im Ä.)

Thomas, Fr., Die \\'acbstamsgegrbirindigkeii einn

PilakreiMS von Ma^bmm miaveoUnt Scop. (Ber. L
d bot Ges. m, ^-18.)

Trottor, A., Pugillo dl Ftinchi e Licheni raccollt nells

penisola balcanic« e nelr Aaia Minore. (Bali, soc
bot. itab IM». M7-4a)

II. Alg^.
Adjarof. M., Recherchen expiriaentalessnr laplljii»»

logie de quelques Algues vertes. (Diut. de uewie
Inst. bot. 6. ger. 7. 104.)

I
Batten, E. A. Ii., New or critical british mariM

Alirap (I pl ). ( The journ. of bot. +4. 1— :<.)

I

Caahman. A.. I>esiiiiil Hora of New Hampshire (1 Tat.k

I (lilmdnra. 7. 'S<\ CtC).]

, , , . . . 1 Treboux. O . ( )i i;Mnis< h<' Sauren als Kohlenstoffaiielle
d< r Uckampinngsniethodeii, denen ein bwonderes i^.; aL-ch. iHer. d d. hot. (.es. 4M'.' 41

Kapitel gewidmet ist, eutticlieidend.

Der xweite Teil des Buches bringt eine Be-

sprechung der Parasiten (and einiger Saprophyten)

auf Bäumen (UoU), Oetreide-, Gemüse-, Öbst-

und Zierpflanzen. Vielleicht wlre eine Anordnung
j

Eienkin, A
nach den Parasiten mehr zu empfehlen gewesen.

Man h&tte auf kuntem Raum mehr bringen können.

Der Vorteil der vom Verf. gewählten Einteilung

wäre leicht durch ein Register der befallenen

Pflanzen /u erreichen gewesen.

Bei der Ausstattung sind keine Kosten ge-

scheut. Ohne Zweifel ist mit den aufgewandten
Mitteln nicht im Entferntesten das Mögliche ge-

leistet. Besonders gilt das für die Figuren, die

grOBtenteils nach Photographien hergestellt sind.

Eine erheldiche Zahl von ihnen genügt auch den

mäüigsteu Anforderungen nicht. Die, allermeisten

bitten hei Herstellung der Vorlage dnreh Hand>
nidmvng gans bedeatend gewonnen.

P. Clausfen.

West, W., and Q. B., Fre^hwater Algae from the

Orkneys and shetlands. (Transact and pree. bdi

soc Edinburgh. :t-40

)

III. Flechten.

Zur Frat-'c der Theorie de* „Endo*

sapropbytisnuis" bei Flechten. (Bulletin dSS IHttS-

ralistes Moscou 19<>4. UU ^6

)

Jatta, A., Amplilomii v AmphüomOfti», (N. giom.

bou ital. B. 8«r. Ii. 482—Sti.)

TroCter, A., s. nnter Pilse.

Nmm Utcntur.

I. PUm.
fktoson, Q. V., Life historr of Hj^poerea el«teew

(8 pl.) (Bot. gaz. 40. 401—17)
Bacoarini. P., Fiiiigbi dello Sihen-si settentrionale.

(\. giorn. bot ital. n. »er. 12. ü«9-99.)
Bergamasco, Q.. Hasidiomieeti ed AseomleetL (Eben-

da. 13. 652-fi7

)

Blumentritt, F., Aßjtfrgillwi brimdiiitlii Hiutm nt ritt

und soin nai httter \ ervtAndtcr {Asjtergühu fumtgatm
Vtc-.) (1 Tal.). (Ber. d. d. bot. Oes. 28. 419—27.)

Fault, J. H., Development of ascns and spore for-

mation in Ascomycetes (5 Taf.). (Proc Boston soe.

of nat bist. tt. 77—118.]
Qabotto, I*., Ifiwdcete paraerita ddla rite. (N. giorn.

bei ital n. ser. 12. 488—95)
Joaimldee, F., Notes on PueöniagramiM». (Transact.

and ptoe. bot. soe. Edubugh. tt. 68—6&J

IV. MooK.
Cardot, J., Notitf prelitninaire Snr It's Mniissci

recueillies par lesptdition antarctiqiie suiiloise.

(Bull. herb. Hoiss. 2. ser. «. 1— li<.)

Cooks, Ii. J., Notes on Mosses and llepatics collected

during excursion of Scottish Alphie Bounical Club

in 19M. (Transact. and proc. bot. soc. Edinburgh,

ät. 61-62.)
JannoB, F., Ein weiterer Beitrag aar Laubmoosllois

Badens. (Hitt bad. bot Veieiii IINM. 68-68^
Levier, E., Muscinee rare e nuove, raccolte in Ssr*

degna dal dott. Th. Herzog. (Bull. soc. bot ilsL

l'joö. 2;i8—41.)
Stephan!. F., Speeles Hepaticaruin. Index, (ball

hi rli. Üiii.ss. 2. b^'r. «. 59—77.)
Woolvvard, F. H., MasdtvaUia Ti>n<lu:ii spec. nor.

Hnll. heil). Hoiss. 2. st'r. 0.

Yoong, W., The liepatics of th« tileoshee district.

(Iranaacland proc bot SOG.Edinbur^. 18. 98—100.)

V. Farnpflanzen.

Bargagll-Petrucci, Q., ». unter Zelle.

Ohrtstenaen, C, Index filicum sive enunieratio omnium
generuin specienunque Filicum et llydropteridun

ab anno 175.H naque ad annum 1905 doBcriptoruin ad*

jectis synonvmis principalibas, srca geographica Sic.

Fasiiculus V. ifafniae 1806. K«. 2.57-^20.

Anonymn«, A new genns of Op! iaglo$aacea€ (1 fig.^

(Bot gas. 48. 45&-9&1

VI. Zdle.

Bargagll-Feteueel, Ck, I nucleoU durante la cariocineii

nelle cellnle meristematiehe di £Sp«ts<«M«i orwnM

a UT.). CN. gie«. bot UaL n. sar. Ii. 888-m)
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Hab«rlandt, O. , fber d i e I'lasmahMltde r
(

° h I >
r <• 1 1 hi g t c

n

in den AaaimilatioDbzKllen toh SdagtntUa MaitniHÜ
Spring. (1 TtLi. (Btr. d. d. bot Gm. SM. 4il-.V2.)

VII. Ocwckc
DBgUlUon, A.. Hrinarqiic»« aiiatonii(iiio> ^u^ l.iuaria

Skiato-rvffans (12 üg.\. (Kev.gi u.bot 17. öü»—18.)

Niojtra Arcbicarpidio e metacarpidio. (N. gioro.
bot ital. II. »er. I*. 476—82.)

VIII. Physiologie.

Adjarof. M., s. iint«r Algen.'
Blaringhem. L., 8nr la production des tuh«rcalM
aiT:ons tU- la pumnie de terre (1 (ig.). (Rev. g^n.
bot. 17. 501—7.)

lUoglor. Hmnami, Yeruicli« und tiedjuü(«n «an
herbstlichen Laabftll (B«r. d. d. bot Oes. 88.
46S-7&)

nxon, H. H., Note on ihn siipnly nf water to leave«

Onadead brauch. (Sc. proc. i nublin sor 11. 7—12
)

llien, L., (ilviugt-iir Pt „raiaKiv(-o^(-ne~ che:; Ics

vdgftaux. (Rccueilinstitiit Ixn Hi iixolh >. I. :'4:i 71).i

Hürnig, B., Zur rhysioliigic |i>lan/li< Ihm Kiiitit\ oiirii.

II. I her das Zustandekoiniiien der l.agcruni; <li r

Keimlingo bei den ('niciferen - Embryonen. (Hot
Ztg. im 1 14.)

Hiriney, H., Sur la jimlaurmme, srlucoside, cyan-
hydrique cri<itallist' n tiri' dcü fBuiUe« de Lsnrier-
ceriM. (Compt read. Ul. ftSB-61.)

'um, J. X., Poltfitlt und OngUlMIdttng bei Caulenm
|roll^m (3 Taf.). (Priiigah«iai*s Jahrbftcher. «S.

SfeBM, Q., Uber Säureaus8cheidunp bei Wiimeln
nnd Pilxhyphen und ihre liedetniiu^;. (Kbenda. 42.
:'.',7 -'.):>,.)

Uaechiati, Ij., Asaimilazione fotosintetica fuori
deir orKanian«. (N. giom. bot. ital. d. »er. tt.
46.3 -69.)

Tobler, Fr., I her lU'generatioii und PolaiitHt hdwic

Terwandte W'acbstuinsvorginge bei lidysiphonta uud
andern Algen (B TkfJ. (Pmgabelai's Jahrb. 4t.
461-402.)

Vtabou, O., a. anter Algen.

IX. rortpflanzuag und Vererbung.

OoRena, C. Weitere üntentnchnngen ftber die Gyno»
dioecie. (Her. d. d. bot. Ges. «. 452-63.)

,
Beokel, ti., Sur une Variation importante du
tuberculc du Solatjum Jk^im Schlecht (Oonmt
read. 141. I2h:'.-r>.\)

X. Ökologie.

Oanpagna, O., Storia letteraria della diHbeniinu/.iuiii-.

(N. giorn. bot. ital. n. scr. IS. 657 -7H.)
Srrera, Sur Ics caractires hötöroatyliqueH secon-

daires des Primevi res (1 Taf-X (Recoeii institat bot
Bruxellcs. 0. 225-55)

ftoTi, Adr., Oasenraziooi fenologiche. (N. giom. bot
itaLn.aer. 18. 441-57)
Moo, Or., Ans der Pflansenwelt Unterfrankens.
TL Uher den Nanisiims unh.Pror Wellenkalkpflauzen
0 Taf). (Verh. iilivs. - med. («es. \\ iir/lmrit, n. F.
iS. 19:i_224.)

"^il, J. W. H., I'reNidentiai addresK on „llerbaria
utd Bioloey". ( Transaet and proc bot aoe. Edia-
bwgh. Ü 6»-«2.j

Ponao, Anlogaaiia aelle piante fanerogane. (N.
gioriL bot iul. n. eer. 18. 500—608.)

Anonymaa. Tolcranre of druught by Neapolltan diff
flora (S flg.). (Hot. gaz. 40. 449 ."vi.)

XI. Systematik und Pflanzengeographie.

Barbey W., CSbmm Bmnana Holmes. (BolL herb.
BoifR. 2. 8er. 6. 78~S1.)

Bigulnot Ar, e TraTorao, Q. B., Arboricole della

dura italiana. (N. giom. bot itaL n. aar. 18.

Brainord. E. . Not. - on New England Ftobt». Ul.
(Hhotlma. 7. 24'> 4^ )

Brown, R. N. R., Wright, C. H., ainl Darbishire,
O. V., The hotany of the South (»rkneys. (Transaet.

and proc. bot. so'c. Kdinburgh. ü, 101—12.)

Oarara, F., Intluuenz.i del coperto di neve snllo

avilnppo della Siilia bijulia (1 tav.). (N. gion. bot
IUI. n. eer. 18. 644-52.)

CSuriat, H., Primitiae florae eoslarfeeneli. (Bnll. herb.
Boiss. 2. M r. 6. 45—58.)

Degen, A., I ber das spontane Vurkoiiitin n i nies Ver-

treters der (iattung Siberaca in Sudkmalieii und in

dir Herzegowina. (I ngarische bot. Blätter 190.').

:.'.).
I

Druoe, Q. C, Notes on CorniHh plauts. (The journ.

of bot. 44. 29—32.)
Fernald. M. L., A Northern Cynoglo$sum (Khodora.

7. 249-50.)

, Draba boreaU$ in Eaatem America. (Ebeoda.
287.)

JTorbea, V. B.» and Hemli^ W. B., An enomeraUen
of all the plante known from China Proper, For-
mnvn. liuinan, Corea, the I.uchu Archipelago, and
thi' Islüiiil of Hongkong, togetber with their dis-

trii iti II and svnoiivroy. Put XX. (Joum. Linn.
s,M 4.'.7—'.m)'

Harnet, M. R . Note une nouM lle i-»ptce de
Drasirn. (.Imuii. ile bot. Itt. 113 — 14.)

HortuB Vllmorinlanua (105 Fig., 26 Taf.) (Bull. >0C.

bot. ital. r,l. 4. B^r. IV. 371 S.)

King, O., aud Gamble, 8. J., Materials for a flora

of the Malayan peninsula Nr. 16—18. (.lourn. Asiatic

80C. of Bengal. 74, II. 886 S.)

Lyell, B., New rariety of Pvbmil» «fyyBcwea. —
HopMta picta Sweet (The jonra. er bot 44.

34-8«.)
MerrUl, B. D., New ornote worthy Phlippine planteUL

(Hep. inter. boT. govonn. laboratonea Manila 1906.

1—50.)
Morrison, On Drosera BonhenK. Hr. (Transaet and

priM . Iiot. so( . Kdinburgh. 28. 114— IH.)

Naumann, H, Hfitrage zur Kriiiilnis der badisiihen

Ornvdinrru. (Mitt. bail li.il Vi rciu l'JOÜ. 5:i-62.)

Nicolaon, J. Q., Soinc rair i aithness plaiit>. (Transaet
and proc bot. soc. Kdinburgh. 28. 41—46.)

Nieotrs, L., Origine poliäletica ed archidiciinisuio delle

fanerogame. (N. giorn. bot ital. n. »er. 18. 469—76.)
Niootra-Ferro, 8., Kscurtione botanica a Ceiarb.

(Ebenda. 18. 006-9.)
Pnlibin, J. W.t Qoelqoea espicet nonTelle:« de la

flore chinoiie. (BolL herb. Boia». 9. a^r. St, VL
18-22.)

Pampaninl, R., I'reüentazione di on esemplare vivente

di ChtHaii1hi<< Szoiritnii. (Bull. »oc. bot. ital. 1905.

, 1 Pampaloni. L.. ( ^ontribuzione alla conoscenza
dt ! t'( iii i'' XinidiiisUmou F. Muell. (Parte l"i.) (N«

gioro. bot. itaL n. ser. 18. 673—88.)

Digitized by Google



Salmon, C. E., Notes <>u the flora of Missex. (Thf XV. Technik
journ. of bot. 44. K—20.)

i

Bommler,B.,IHphtaj^smur<U$HeErodhnnvinttarium.\^°^^^'^^^' O., Nuovo im todo per la cousvrvazione di

(N. ffiorn. bot. ital. n. ser. 12. 457— (>3.)
nrgani vL-xetali. (Hull. s«.-. liot. ital. 1905. 242—4.3.1

— Piante enedite di LAinpedusa «diLinM*. (Bull, i
^ - tortschritte der botanisihen Mikro-

buc. bot. ital. 1905. 945-47.)
Smith, W. W« Note oa Armiria tettmfah Linn., m

ft SMitttli plant. (Tnnsaet and proc. bot «oc.
Edinburgh. 2». IIB.)

, J. J., Die Orchidetfi von .\niboii. Uatavia 19<»5.

8». 125 S.

Bpenoer le M. Mooro, New ur rare (^HUioiiclalac froiii

tropiral .Ati ira (1 be joiirn. of bot. 44. 22 -28.)

TMuÜmmi, JB. N., The bog« and bog flora of the
Hnnm River Valley (leilg.^ (Botgai. 40. 4l8-4ft)

Wlnkler, H., BemerkuDgen über die vecetativen
Terh&ltuisse einiger liignouiaii'en. (Her. u. d. Iiot.

Ges. 28. 427-82)

cbcmie siit Zitiimermaiin's , Botanischer Mikro-

tecbnik" (Sammelreferatl (Zeitschr. wUt. Mikro-
akopi« o. mikroik. Technik. ». lM-961.)

XVI. Verschiedenes.

Baideht Uber die Schleiden-GedichtiilaflaiAr an dar

Univeraitftt Jena la Juni 1M4ß BUderX Jena WH.
8» 90 8.

Borsi, A.. Kederico Delpiun (Discorso Lommemoiatif*)
(N. giorn. bot. ital. n. ser. 12. 417—42.)

Boyd, W. B , Obituary notire n( tbi' laU> .\. V. Aitkci,

D.Sr. (TranBact. and pr<n-. bot. <oc. Kdiiibiirgh.

i" -Wl:)
White, J.W., Metith,, >itriit't Kbrb. (The ji.inn. ot" Cavara, F , „(iussonca". (.iardino alpino sull" Etn».

bot. 44. :{2—;J4)
Young, W. , .Alpine tioru and rarer planth ol the

(ilenbiiei- district. (rran,saet. aod proC. bot. MC.
Kdinburgh. 28. 83—92.)

t.N. ^Ml>|ll. bot, ital. u. 8er. 12. 609-44.)
Dalla Torre, K. W. von. Die Alpenpflanzen im

Wiü&enKSchatze der deutsch. Alpeuliewooner. Fest-

»cbrift V. Genen- Vera. Ver. z. Scbutxe n. Pflege

der Alpenpfl. Bamberg 1905.
amr«, Lio» 1858-180& a Portr.) Bruzellea 1905.

8* 40 &)
NMOke. E. W.. Die Stellung der pÜanjcenfUinndeü ^r*?«: Th. M., LinnemiuieB l üpsala botaaiska trtd-

Schichten von Neuewelt bei Basel. (Zentralbl. für
, „ «"'^^ f^rkiv för Bot. 4. Nr. a. 45 8.)

Mineral., Ueolog. u. Palacontolog. 1908. 1—10.) ' ^?®''?'
'^.i ^''l

imaning an k. 1-. I'h. v. Harbu
* * ' (IUmU-i. .Manchen I9(>.>. (S». 20 S.

XII. Palacophytolosfe.

Deipcat, Sur les dejpdta carbonif^res et permiens de
la iBttille de Vico fCorse) et leurs rapports avec les

dTa|tion|^ orÜ^h|^<luee et rhyolitiiiiwi. (Oompt.

Qothan
, W., Tber tl i' Kut^t(•Lllll^; \(in (lagat und

damit Zii>ainnieiili;iii|U!riideH (7 Te.xtfig.). (Natuiw.
W i>cb« iiM Iii 190«. 17—24.)

Fax, F., Die fugaile Flora von üänöcz bei l'ourad.
(NAT^aytoni Kdalemfoyek; Beiblatt. 4. 19-^)

XIII. Angewandte Botanik.

Jumelle. Henri, l,e Haiihui Hufftn, paliuitT a lire.

K'iiiii]it. roiul. 141. 1251-5:1)
Maheu, J.. Sur rcxi><ti.-nci- de» laticiferes ii caout-
chouc dans un genrc de .Mt-nispi rmac^ea: TinomiMeiitm
.Miers. (Ebenda. 141. 95^-59.)

MerrUl, Si, The SOHrce of Manila Klunii. (Dep.
tat. bur. govenun. laboratles Manila 1905. 51—55.)

XIV. TcnMogle and Pffanzenkfinkheileii.

i B. U , Minnesota plant disoai-es I{eport

of the BOrvey. Botanical serie- V. .St. Paul, Minne-

sota 1905.

M&Uer-Tliargaa, H.. Die Milbeiikraukbeit der Beben
(Venweigting, Courtnoue, Kräuselkrankheit tnv.)

0 Abb.). (Ebenda 11. 15. 62:<-20.)

Tabetlf, V., Hexenbe>en an riiius .'^truhus (m. 1 .\titi i.

N'aiurw . /t'ilscbr. 1. Land- ti. 1 ir-iwirtsi h. U. M'.-'.i— , Absterben ganzer Baumgruupeu durch den bht/
|

fm. 10 Abb.). (Ebenda. 8. 499-506.) '

Brst« A1>telt«ar: Or^natebbuilaiigm. JihrIM M BafU, an 16. 4m Hmta.
Iwcita Abifiluo;: Itoiirrcbun^rn. Inhalt^n^beo u«ir. Jlhilich 24 Knmraern, am I. aa4 16. i

Atioonpmstif'priMx äes koniploHon Jahrpinif«« 4»r Botani«rh«ii Zeitung: L'4 M»rk.

Hamy, E. T-, Lettres aini rii ain* > d'.Mexandre de

Humboldt 179S-18U7. Paris liK)5. S". m S.

Hulfert- Arends, Volksiünilii be Nauien der Arzmi-
mittel. Drogen und Chemikalien (IV. verb. u. verin.

Aull.). Berlin 1906. H". 230 S.

Kobut. A., Karl Wilhelm Naegeli und MaihiaN .lakob

Schleiden in den Jahren 1841—44. Mit 11 uo-

gedruckten Briefen des ersteren. (Flora. US. iOä—49.)

Llgnler, O., Essai sur Thistoire du jardin des plant«
de Caan (8 Taf.). (Bull. d. L soc. linn. de NormaBdic
Se si^. 8. 97—170.)

Macchlati, L., Cenno biografico de! Pnrf. Federice
Del). Inn. Savona 1905. 8«. 24 S.

Meerwarth, H., l'lintdirraphiM lio N.ittii studirn F.itr'

.\ nie Uli IIB für Amateure und .Naturtreuude (zahlt.

Abb. u. Taf.> EfliUngeB und Manchen 1905. 9*.

144 S.

Phillips, William, (ls'22-1905) (with portr.> (The

jouru. of bot. 48. 3<il.l

8ehlftohert,F., Beiträge zur Methodik des botaniscben

I'nterrichts (;t Fig.). Leipzig und Berlin 1905. 8",

48 S.

Verelag ouitrcnt den Staat van 's lande plantentoia

te Buitenzorg over het jasr 1904 (4 TaCV Batavia

1905. 8^ W S.

Wittmaek, Ii., Das botanische Wüsteolabofatoriaa
der Camegie-Institutinn zuTnscon in Ariaona(8Ablk).
(Gartentlora. 54. 534—38.)

Hierzu eine Beilage von Hermann HorwltsACe««

Vulic T«B Artbui 1 alij, la L«i|iit(, KkrUlnüw. — Druck il«t PUrcitckan UofbuebUracktfrei in iUlMtaff.
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64. Jahrgang. Nr. 5. 1. Uün im.

BOTANISCHE ZEITUNG.
Redaktion: H. Graf zu Solmt-Laubach. FrMridi OitnaMt.

IL Abteilung.

Die Kedaktiou übernimmt keine VerpflichtuDg, uuTerUngteiiigtheiideBttdkersubeq»nclien odersurOckiiiMDd«B.

BcHprerlianifpn: Lotsy, .1. F., Vorlesuni^cn aber
l)< -zentlen»the(irien mit i)e80nderer IkrückBichtigung
der botanischen Seite der Frage, gehalten an der
KeichsuniverHität zu Leiden. — Hatthaei,
Gabriele L. C, On tbe effect of temperature on
curboB-dioxide asaimiUttion. — BUckman, F. F.,

Opttau and limiting betört. Ahegg, R., Der
Tempi-ratiireinflnrü HilfdieEotwicklnngBßcsi hwindi^-
kcit animaliRrhen LebenR. Kanits, A., VUvr dfii

FlinHiifs <l(r Tiiii|i('nif iir auf die Kolilnulifjxyil

«Bsinul.itioii. — Ii I a 1 k III II II , K. F., am! M it t r h aV i

,

(i. L. ( .. A i|iiiiiitii.'ilis r -tuiiv i.t ( ai iMnulinMiic assi-

miliUioii ;iiiil li ;it lt'ni| fi:itiirc in natural illuiniiiation.

— Uiid<)lj)li, ( iirl. I'saronien und MarattiacL-en,
vergleichend anatomische Untersncbnog. — Hcm

Lotsy, J. P., V'i»rlfsuiij;cii iihcr Duszeii-

denztbeoricii mit lK*«oiult'rer Berück-

aichti^nff der lx>taniiHtheti Seite der

Frage, ^^(Tuilfcii nn ilcr UeiclisuiiiVersität

zw Leiden. iMstcr Teil. XII ii. 'm S. 8».

Mit 2 Tafeln und 124 TextHgureu.

Jena IVS9. 0. Fitcher.

E» ist in Irabcm Guide auffallend, daB zn-

saitiineiifaj;--('iiili' Dar^tpllnnRen der Dos/tiuloiiz-

lehre auf botAuischer (irundlage kaam existieren,

wihrend Ton zoologischer Seite sehr Tiele geliefert

worden sind. Das nia« damit zusiiminonhängen,

daß die liotaniker die groUe UuMcherheil aller

Tlieorien Uber die Entstehnng der Arten an-

angf'iirhm ni)]ifiniili n liLilicn und bei tlfiii in «lio

Augen fallenden iMaiigel an Tatsachen dieses

ganie Gebiet nicht fttr rechte Natvrforschung ge-

halten haben. Nai;<'li's Studii'n, die iiiitlcii liiiiciii

in diese auf botanischer Seite so unfruclitbare

Periode lallen, brachten freilich Tatsachen genng,

aber die Scblußfolpcruncpn wurden in ein niole-

knlar-physiologiscbeii (iewaud gekleidet, das wohl

mr veitiigeB geftd. £• ist deshalb «ia |^

besonderes Verdienst von de Vriee, dnreh sehw
bekannten Studien dir Ann^giinp zu zalilreichen

exakten Untersachuugen gegeben and dadarch
auch das Interesse an den allgenieinen Fragen
wieder lielebt zu haben. Sd können wir schon

ji-tzt eine Fülle von Tatsachen Uber VcründerangeB
an Pflansaa, and dies« Tatsaehea, die eine an«

entbehrliche Grundlage für jede Theorie der Arten-

bildang abgeben, sind nicht mehr unsichere An-
gaben TOD CHlrtneni «ad Zttehtera. FBr den
einzelnen i!>t schon heute diese ganze Literator

kaum Uberitchbar und deshalb ist Lotsy's Ver"

saeb eiaer allgemeia verstiadlichea, tasanmai-
fas-senden Darstellnnft mit Fri nden zu bcgrOßcn.

Ref. bat den Kindruck, daU es Lotsy ge-

lungen ist, alle wiehtigm Beobaefatongen Aber
individuelle Variation, Mutation, Hybridation and

Uber die Abhängigkeit der i'tianzengestalt von

äafieren Fairtoren in seinem Boche verständlich

darzustellen. Ttot/iicni hat das Hiuh den lief,

in seinen Erwartungen entschieden enttäuscht,

md swar einmal, weil die Tatsachen nicht ge-

nügend von den Theorien geschieden sind, dann
weil der Stoff nicht klar gegliedert ist, endlich

weil aach die Ausdmcksweise, obwohl sie lebendig

und anschaulich ist, doch zu oft bemerken läßt,

dali der Verf. der deutscheu Sprache nicht ganz
mächtig ist.

Der Gedankengang des liuches ist nnr ans

gelegentlichen Kesuiuöes zu entnehmen, aas den

Überschriften der einzelnen yorlesnngen ami aas
dem Inhaltsverzeichnis gebt er nirlit hervor. Ein

Zeichen fluchtiger Redaktion ist es, wenn auf

S. 74 ,11. Hauptstadt" and 8. 368 „II. Te»*
stellt . während man verpebens nach der ent-

sprechenden i sacht. — Der 1. Teil soll offen-

bar die beobaditetea Tatsachen bringea, aaf

die sii h die im II. Teil in historischer Folge

behandelten Evoiationstheorieu stutzen. Dem*
nach wird snnlohst besprochea, wie weit das
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Ifatthaei, Gabriele L. C, On the efiect

oi' tempeiatnre on carbon-dioxide an*
inilation.

(Fhilos. tranaact. of tbe roral society of Loadoa IMi
B. tn. 47—lOS.)

Diese Arbeit ftlhrt auch den Titel ,Ex[^.

t esearclies on vegetable assimilation and rapi»

ration IH' und ist als Fortaetmng der wohl n
wenig lieftditeten gleichnamigen Stadien von

Hlackmann in den Phil. Transact vom Jibic

1895 gedacht.

Verfasserin erinnert zunächst an die Arbeit«

Kreusler's, welche bis jetzt am eiaklnt«

e

eiuelne Imlivid uuui durch die Außenwelt Ter-
ändert werden kann, un<l ilnrnw nilit ^iih die

Theorie der Anpassun«. Sudaiin werden die Nach-
kommen der l'flanze untersucht, speziell die Fragen
der individuellen Variation, der Vererbharkeit er-

worbener Eigcnsiliaticn und der Mutation l»c-

handelt. — Vom II. Teil liegen erst wenige Ab-
schnitte vor; er loirbt zinnlicli iinmoliviert mit

der Schilderoug von Durwiu'ä Leben ab.

Wie weit sich diese Disposition fttr das
ganze Buch Iiewührl, kann inan iet/t noch iii^lit

sagen. Wahrscheinlich werden sich aber z. B. bei
einer späteren Darstellvng der Mutationstheorie
ziemliche Wiederholung«! ergehen müssen, da die

Erscheinung der Mutation schon jetzt sehr aus-
fthrlieh besproehen ist Aber auch im yorliegcn-
den Pand erweist sich die Disposition tiichi immer
glucklich. Die liehaudiung der Anpassung in

einer der ersten Yorlesnngen geht tatsächlich
fortwährend Ober die Anpassung des Individuums
hinaus. Es wird die Anpassung der Art be-

sprochen, die Theorien darfther von Lamarek,
Spencer. Nil gel i usw. crwalint. ja -ouar ein

Lebensabriii Lamaruk's tindet sich hier. >ellist

der Kampf mos Dasein mnB schon herbeige/.ogen
werden, obwohl er noch gar nicht rrlautrrt ist.

Eine logische Uliederuug wäre eben, ganz be-

sonders da das Buch für den Anftnger bestimmt
ist, unbedingt nötig.

Wenn wir den Vorwurf gemacht haben, iat-
saehen und Theorie seien nicht scharf genug aus-
einandergehalten . so wollen wir das mit dem
Hinweis auf Vorlesung 6 und 7 näher h< f-rUndcn,
obwohl auch an andern Stellen ähnliches wieder-
hphrt. Hier sollen die Tatsachen der Ver-
erbung vorgefahrt werden und in den ge-
nannten Vorlesungen wird der Reihe nach be-
rührt: Spencer's Units, Darwin's Pangenesis.
Nigeli's Idioplasma, Weismann 's Kontinuität
des Keimplasmas asw.; es folgen die cj tologischen
Vererbungstheorien, dann die Mendel 'sehen Beziehungen zwischen (O^-Assimilation oml

Hybriden und dann erst die Variahilitiit^kurven '
leroperatur nachgegangen waren; sie zeigt aber,

Da« man trotz dieser Ausstellungen aus dem ^ Untersuchungen heute der Kritik nicht

Buch vieles lernen kann, soll nicht unerwähnt T J J „ 5 "f l^' «"sler

bleiben. Verf. hat offenbar eine große Literatur .^''^J. ^^l^
^
"'^'^'^^i""«

studiert - um so mehr ist zu bedauern, daU er,?J*5f Verf. studierte die Blätter

•IaK »{/.t.» Atä^ V-» ocs Klrsrtilnrlici rs . von denen jeweils eines in

'S
e

i

Ir 15?

sieh nicht die Zeit genommen hat, sein Buch
sorgfältiger auszuarl eiten. Auch die beigegebenen
Figuren lassen zum Teil zu wünschen übrig;
einige davon sind offenbar auf photographischem

abgepflücktem Zustande in einer kleinen, Hachen,

der Blattgestalt angepaßten Gaskammer snn Ver>

such diente. An seiner Tia is tauchte das Blatt

in Wasser. Die in seinem Innern herrsehendcWege reproduzierte Wandtafeln, und sie genOgen ;^ "
.

semem Jimern fterrsenense

heutigen Ansprüchen in keiner Weise.
Temperatur wurde thermoelektrisefa besthnmL
Durch die Gaskammer he'^CL'te sich ein andauern-

der Strom von Luit, die U,» bis 2,8 CO, ent-

hielt. XKe Gaskammer war in ein Vaaserbad
«ingetancht, dessen Temperatur mit HUfe von

Jost.
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sfrömendeni Wassrr oder einer Flainme auf be-

liebiger Höhe konstant erhalten werden konnte.

Die BeleaebtaBg mtx stets eine künstUdiei viel-

fach wurde Keith'iehes Uoehdnick-GftBglAhUclkt

Terwendet.

Die Resolute ibnr Stadien bit «rf. in

fidgender Weise zu^^anmim

:

1, Jeder Temperatur entspricht bei aui^-

reiebeiider Beleuchtung und Kohlensftnrezafahr

eine ganz liet-liminte Assiniilatiiiiisj^roßf ; sie wird

als ,Maximulus8iinilation für tlk-^i' 1 eiiiperatur''

beidebnet.

2, Dil' Al>liilnpi(:keit der Werte dieser

Maxinialaäsiiiiilatiiiii dtT Tfiii|ieratur ergibt

200
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50

r«'
LX

1

1

1

1
1

1
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\

i r—^-.

-10 0 10 20 30 <H)

Wg. «.

üich am besten aus der gi^hischen Darstellang

(Fig. 1).

3. Pei höheren Teiript-raturen (etwa* ober-

lialb von 25 "j bleibt der Wert de.s Maximunib
lur für knrze Zeit erhalten und beginnt dann in
sinken; deshalb muß die Kurve in der ersten

Stunde der Beobachtung anders aussehen als in

der zweiten usw. (P'ig. 2; die gestridwlte Kam
basiertauf den ersten jV !> 1 e s n n r e n, die aus-

gezogene entspricht den M i 1 1 e 1 werten mehrerer
Mfeinanderfolgender Deobaehtungen).

4. Die Assiniilatioii-L'ri.;'f dt-- aii^'^'ewacbsenen

Blattes ist zu verschiedeneu Juhreszeiteu vor-

sdiieden. Jost.

Blaokxnan, F. F., Optiina and limitiiig

fectors.

(AooaU of Hotany 1905. 10, 95.)

Abegg, B., Der Teniperatureiuflufs auf
die Eiihvioklungsgeschwindigkeit ani-

inaliHchcn Lebens.
(Zettsrhr. f. Elektrochemie 1905. Nr. SS.)

Kanitz. A.. Ül)cr dm Kiiiflufs der Tempe-
ratur atit die ivohlciicliuxyddääiiiiilatioii.

I

abid. 1S05. Nr. 42.)

1 Van't Ii 0 f f hat ges^, daB die Realctions-

geschwindipkeit bei eheiiii.'-chen Vorgängen durch

eine Temperaturerhöhung von 10** C. verdoppelt

bis verdreifacht wird. Er hat daranf aofmerksam

I

(.'emacht. dali auch chemisclie Prozesse im Orga-

Disnias dieser Uegel folgen, so z. Ii. die Atmang
der Pflaasen . wcnigalens innerlialb gewisser

Temperatiirirradc. Wie ans der Alihandliinp von

Black man iix ersehen ist, hat diese Hegel in-

;
zwischen bei Studien Uber die Sporenbiidang von
Snr'h(iri)»n/res pnsforintius nnd über die Ent-

wicklung des Froscheies eine weitere Bestätigang

erfahren. DaA sie noch weitergehende Gültigkeit

l>esitzt, zeigen die vorliegenden drei Arbeiten.

Ahegg berichtet Uber Versuche von Peters
in Neapel, deren Ergebnis ist, daß die Ent>
wicklungsgeschwindigkeit der Hier einiger See-

igel durch eine Temperaturerhöhung von 10" C.

nngeflthr verdoppelt wird, Kanitz and Black-
man verweisen auf die vorstehend referierte

Abhandlung von Miss Matthaei, nach der die

van't iloff'schc Regel auch auf die COfAsai'
milation tler Pflanze Anwendung finden kann.

Während nun .\begg und Kanitz sich damit
begnOgen, za bemerken, daß diese Regel im
Orpanisitius auf gewisse, relativ eng begrenzte

Temperaturen beschränkt ist, geht lilackmau
den Ursachen dieses Verhaltens umA nnd
koitnnt so zu ebenso wichtigen wie interessanten

ilesultaten.

Betrachten wir die Abhingigkeitskurve irgend-
' eines physiologisjclien Vorgangs von der Teiii|teratur,

z. Ii. die Abhängigkeit der ('Oj-Assimilatiun von

der Temperatur (Fig. 1 itn vorhergehenden Referat),

so tretni uns d('iit!ic!i liic drei von Sachs als

„KuniiiKiliiuiititt " be/eiihueteii Punkte, das Mini-

mum, das (iptimuiri und das Maximum entgegen.

iJa dei lkj.'iiiii ile^ Prozesses bei niederer Tem-
peratur und ebenso sein Aufhören bei hoher

Temperatur ein allniäliliches ist, so hat wohl
niemand erwartet . dal' ilic Laije von Minimum
und Maximum eine schürf churaktcrisicrtc sei.
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Dat sber daa Optimnm eine ganz bestimmte Lage
Ittbe, war wohl die Ansicht aller Physiologen.

Blackmaa zeigt, daii diese Ansicht falsch ist.

Erinnern wir nns daran, dafi nacb Matth aei

oberhalb von 25° C. keine konstanten Wi rte für

die COg-Assimilation zu erhalten sind. Von der

ersten Ablesung an, die l'/s Standen nacb Her-
stellung der betreffenden Temperatur bcminn. sank

der Wert der Assimilation von Stande zu Stande,

erst raseh, dann immer langsamer. Der Erfolg

dieses Abfalles spricht sich darin aus, daß das

üptimam von seiner Lage bei 87,5 ^ C. nach

ca. 5 Stttodea alfanthlieb auf 80,5 * C. berab-

gegangen ist. Welcher Wert ist nun der
wahre? Offenbar keiner, denn die heuuuende
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Wirkang der höheren Temperatur wird natürlich

sogleich mit deren Eiusetzcn beginnen, der

Maximal effekt irgendeiner Temperatur kann
also aberbaupt nieht experimentell festgelegt

werden.

Mit der Konstatierong dieser Tatsache dürfte

der Schlüssel gefunden sein für die Abweichung

der Assimilatiouswcrte von der van't Iloff'schen

Regel. Könnten wir die Asaimilationsgröße sofort

bei Beginn der Einwirkung einer Temperatur
messen, so wurden wir verniatlich die van't
Hoff sehe Kurve (gestrichelt in der Fig. 8)
erhalten, also eine Kurve ohne jedes Optimum.

Einen Beweis für die Richtigkeit dieser Annahme
kann man darin erblicken, daA die Kurven suk-

aeiiiver Beatinmnagen

C, Cg C4 C, bei 80,5« C.

Dg Dg D4 D5 bei 37,5 <» C.

E» E., E« Es bei 40,5 C.

bei ihrer Verlüngerung nach rückwärts in glattes

Verlauf den entspredieuden Punkten Cj E, der

hypothetischen Primärkurve zueilen.

Bei höherer Temperatur ist der Assimilatioos-

ahfall ein so rascher und ausgiebiger, da8 M
48" C. die Assimilation praktiscli gleich Null wird.

Dieses deutet die Linie von 6 senkrecht snf

die Abflrisse an.

Nur kun erwihnen wollen wir, wie ein£Mdi

das vit'lumstrittene Optimum beider Atmung
im iJcbie dieser Auffassung zu deuten ist. Audi

auf die Memmkungen des Verf. über das Oiitimam

beim Wuclistnin und bei der Emqrmwirkung können

wir nicht eingehen.

Im xweiten Absebnitt der Abhandlung werden

die „einschränkenden Faktoren" (limiting factorv)

besprochen. Die COa-Assimilation büngt nicht

nur von der Temperatur ab, sondern auch von

der Lichtintensität , dem Knlilcnsäurezutritt nni

andern Faktoren. Es kann nun der Fall ein«

treten, daB alle diese Faktoren bis auf einen

in so reichem Ausmaß geboten sind, dalJ sie das

Maximum der möglichen As&imilation gestatten

«Orden; der dne „im Minimum befindliche*

Faktor bestimmt dann allein die Assimilations-

groUe, and diesen Faktor nennt der Verf. den

„limiting factor". Er zeigt dann, wie 1. R in

Reinke's Studien über die Abhängigkeit der

Assimilation von der Lichtintensität vermutlicli

die Kohlensiure „limiting fiietor* war, and

d;iU dii" ei^rentümliche Form der Kurve (all-

mähliches Ansteigen bis zu einem gewissen Wert

und dann langandauemder boriiontaler Yerlanf)

geändert würde , wenn man bei höherer Licht-

intensität mehr COg böte. (Das bat übrigens

Pantanelli schon erwiesen.) Entsprechend

dürfte bei gewissen Versuchen von Kreusler
das Licht der beschränkende Faktor gewesen

sein, und überall, wo diese eigentttnUche Kurve

auftritt, wird man mit Erfolg nach einem bf'-

scbrftnkenden Faktur suchen. Als solcher kann

auch die Zufuhr von plastischen Stoffen in Betracht

kommen, ganz besonders x. B. bei der Atmung
und beim Wachstum.

In einem SehluOahschnitt weist Verf. noch

kurz darauf hin, daß das Stiidimn der Reaktions-

geschwindigkeiten in der i'tlanze durch die Existenz

von Katalysatoren (Aktivatoren und Paralysaloren)

erschwert werden kann.

Wir konnten der Abhandlung des Verf. nur

einige wichtUje Gesichtapnnkte entnehmen, ohne

ihren Inhalt im einzelnen erschöpfend mitsateiltn.
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Es Mi daher um so mehr auf du Original Ter« | bei lioher Temperatur das Lieht allein der «he-
«ifaen, ala es zwt'ifello!, eine Fülle von Anrt"_'uiiuPii sfbt ankondf Fiiktnr" (vcrgl. das vorstehende
birgt. Es wird eine Menge von quuutitativtu Referat bei tieter Temperatar aber gibt die
Stadien nötig sein, Ws wir nach den Verlanf| Temperatar den Aassehlag. In direictem Sonnen-
andrer Pro/esse so weit verstehen, wie das jetzt licht ist in der Na t tir dii' 'rmipcratur bcsrhranken-
darch Mattbaet's iiaperioiente und Black- der Faktor, sie steigt nicht su hoch, daü die
naa's Theorie bei der OO^Assimilation mitg- ganze LiehfintensiUt verwendet werden kOnnte;
lieh ist. Dan atn-h Ix i dieser noch Probleme zu vielim lir nützt bei annilhfiiid hin loti iii Sunin n-

lösen sind , braucht kaum ausgeführt zu werden, 1 stand i'runu$ lauroceraaus nur U,2b und Uelianthus
wissen wir doeh i. B. noch nichts w o durch [fHfi«rosvs 0.68 der zu 1 genommenen LichtintensitSt
der bei höherer Temperatur eintretende Abfall

j

aus. Aus den hierbei gefumlencn Werten berechnen
bedingt ist. Jost.

BlackmaOf 9. F., aad Matthaei, 6. L. C,
Exptrinu'iital researches in vegetable

assiinilatioii and respiratinn IV: A
quantitative study of carbondioxide

unmilation and leaf-temperature in

natural flluimnation.

(Fror. Royal Soi 1905. & 7«. 402 60.)

Während ini dritten Teil dieser l'nter-

sschnngsreihen (vcrgl. das Ueterat oben Sp. 68j
mit künstlichem Licht gearbeitet wurde, finden

1
7roj/a/'o2wm,

im vorliependen vierti-n Teil die Versuche unter

nögiicbst natürlichen Bedingungen statt, denn
flit Aufgabe ist, fsstinatellen , durch welche
Faktoren in der Natur das Ha0 der CO«-Assi-
milation bedingt wird.

Die Methode der üntersuehung schlofi sich

er-L' an dir frühere an. dorli palt es allcrb-i

groU« öchwieriglceitcu zu besiegen, die mit dem
Experimentieren im Freien zusammenhingen.
Die niiltter kamen zwar auch diesmal a b -

gepflücltt zur Verwendung, aber wegen der

Beleuchtung muBten die Versuche im FVeien

ausgeführt werden. In vorbereitenden Versuchen

war festgestellt, wie stark ein an der Pflanze

beSndlfehes und ein in der Gaslcammer auf-

gestelltes Blatt durch Licht von verschiedener

Intensitit und verschiedenem Einfallswinkel er-

wirmt wird. Die Werte sind z. T. überraschend

hoch: selbst im Schatten kann das Blatt 1 bis

1*'«" C. lilicr die Lufttemiieratur erwärmt werden,

in der senkreciit einfallenden Sonne bis zu 13" C.

In der Gaskammer .steigen die Werte bis zu 20" C,
das Blatt stirbt ab. Die ^Vasse^ki^hlunl; erlaubte aber

such bei direktem, senkrechtem Sunneneiufull, die

Temperatur des Blattes soweit nötig herabzudrttcken.

In den Versuchen war für einen reichen

Gebalt der Luft an COg gesorgt, so daU jede

ficsduinkung der Assimilation nur durch xu

isringes Licht oder durch zu niedriK*" Temperatur

bedingt sein konnte. In diffusum Licht ist

Verf. das Maximum der Assimilation, das

eintreten würde, wenn das Sonnenlicht voll aus-

genützt werden könnte. Diese Werte sind bei

beiden Pflanzen ziemlich ähnlich; rund 0.04 g C'Oo

würden j)ro .Stunde von 50 qcm Blattfläche zerlegt.

Die gleiche Größe der tbeuretischcti Maximal-
assimilation bei einem typischen Licbtblatt und

einem t.\pischen Schattenblatt forderte dazu auf,

die Unterschiede zwischen den beiden Typen näher
zu erforscbon. Ks zeigte sieb /Mnalb^t. daß, so

laiiL'f (las Licht der einsciu unkende l-uktor ist,

1 1 i (' A s s imi lat ionsgrOAepro Quad ratZentimeter Blatt*

Hiii be iiei allen untersuchten Hliittern , niimlich

bei Prunus hturocomm^ bei Hdianthu.-t tuhtrosus,

Bomana, J^ponogefm, gleich groß
ist. Die Assiniilalionsgrüße ist dafi ji n . wenn
die T e m p e r a t u r der einschränkende Faktur
ist, nicht notwendig identiseh. Bei niederer

Temperatur assimiliert Pntnus und Helianthti»

tatsächlich gleich , bei 30 " C. aber assimiliert

HtüanÜna doppelt soviel wie IVinra«. Das ist

tnir fladurch nioiilicli . dal'i eben IhVuinfhjis die

doppelte Lichtiuteusitut ausnutzt. Der Haupt-
unterschied der zwei Blatttypen liegt
also darin, d a Ii ihre A s s i in i la t i o n s-

energie in verschiedener Weise von
der Temperatur beschleunigt wird.

In der Natur wird das in den Versurlien

erzielte Maximum der COfA^similation nie er-

reicht, weil die KohlensBure hier bei höherer

Tcmi)eratur und hellerem Licht stets der be-
schränkende Faktor wird. Selbst im

diffusen Licht wird aus diesem Grunde nur ein

Teil der Assimilationsarbeit geleistet, die mög-
lich wäre. Wenn der Koldensäuregehalt der

Luft etwas zunähme, so würde die Temperatur
die Assimilation einschränken und die volle AttS-

iiiit/ung des Sonnenlichtes himlern.

Den Schluß der Arbeil bilden einige An-
merkungen, die SU der kürzlich hier besprochenen

Arbeit von Brown und Kscombe (Hot. Ztg.

1905. Abt. iL äp. 251) Stellung nehmen. Wir
müssen uns beguQgen, auf diese Anmeifcnngen
hinzuweisen. Jost.
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Rudolph, Carl, Psanmien und Marattiar

oeen, vergleichend anatomiache Unter-

suchung.

(Denkscbr. der k. Akad. d. Win. sa Wien, nuth.-
Mturw. Cl. 1905. 78. S7 S. n. 8 Taf.)

Seit Stenzel bat nur Zeiller die Psaro-

nien ponaucr anatoinisrh untersucht, und Letzterer

hat vor Allem die Gefibsbiindel vollauf berück-

sichtigt. Verf. bat desswegen den Get^enstand

nochmals aufgenommen und eine ausführlidie

vergleichende Anatomie von I^saronius sowohl uls

von Angiopteris nnd Danaea geliefert, die denn,

wie zu erwarten war, zu dem Kesultat führte,

das» die Zurechnung dieser fossilen Karnstännne

zor Classe derMnrattioiden, wie sie neuerdings all-

gemein angenommen wird, darcbaos berechtigt ist.

H. Solms.
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52- a.)

Klrobnwp, O., Iioew, S., SobrSter, C, Lebens-
KoscbicbtederBlatenpfluienMIttelearepM. Spestelle

Ökologie der Bllktenpflnnxen Deutschlands, iOstar-

reichs und der Schweiz. Bd. T. I.frg. 4. Plrnaerae

(Sehluf>), (tiirtnifft'', Tyyhacfiie
, Sparfianiactae

(1.32 Ahl... 69 Fig.). Stuttgart 1906. 8*. 1'89 384.

Rostowaew, 8., Zur Biologie und .Morphulugie der

Wasserlinsen (87 Fig. 9 Taf.). (Uusstscb). Moskau
1908. 8* 1(16 8.)

Wille, V., Ober die SchObeler'schen Anschauungen
in betreff der Verinderungen der Pflanxen in nftrd»

lieben Breiten. (BioL CeatMlbl. 86. 581—14.)

XIV. Systematik und Pfitnzengeographle.

Baranli, B., SuUa flora arboricola toscana. (Bull,

soc. bot ttal. 1906. 898-81.)

Becker, Viola romuta L. um! orthocnax Ledeb. und
ihre verwandtHihaftlirhen He/iehungen. (Beib. bot.

Zentralbl. 19, II. 2H8-92.)

Biguinot, A., Sulla Bra$sitxi imJustriii l'ir., B. elo»-

gota Ehrh. e B. perska Hoiss, et Hohen, nella liom
italiaim. a^ull. soc. bot. ital. 1905. 258-64.)

Berger, A., A new Aioe from Augola. (The joum.
of lint. 41. .^7 -.58.)

Bornraüllor, l'iiintae Straussianae hive enumeratio
l>l.iiUiiruiii a I ii. stniu^ annis Ihk'J -1899 in Persia
Ol I idiMitali c iilliH'taruiii. ilirih. hi«t. Zentralbl. 19,
II, 11*.'.—270.)

Boacli, IS. A.» WialoTukh, B. M., Dlmitriew, A. M.,
BUnkin, A. A., Fsdürtn, J. W., Pöble, B. B.,
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Tiaflliew, O.J^FedUche n k o,B. Fl«row, A. F.,

jMieooBtf, A. An A|u-ii;ii bibliogniilüqtte de tous

tos traTam conceraant la floie rnwe panii en 1904.

(Rnnsiscb.) <Bull. jard. imp. bAt P^tenbonrir. 5.

Suppli'mcnt B.*) S.)

Buaoh, N., Krinist he Briefe. iKIpciula. .».

Galaitani, V., Conspectiis spocicniin t'iii'o|iat'arinii

generis Apii. (bull. sor. bot ital. 1905. 281-90.)

Eaatwood, A., A handbook of the tree« of California

(56 pl.). San l'ranciM O 19a5. 8«. 80 S.

Piovi, Adr., Sopra akuni Ltontodon ibridi della t'ai iiiii.

(BiUl. toc. bot ital. 1905. 290—94.)

FlerofT, A., FoIKmutmi «pirafi« L. im Kaukaaos. (Bull.

imp. jard. bot P^tersboarg« 5* 804—5.)

Hildebrnr cl, l'bcr eiiUK«! neue und ander« noi h nii ht

lanpc aiitL'ffundpno ri/fVnmm-Arten. (Hfih. bot.

Z.nii:.ll.l. 1!», II. ;5ß7-84.)

H6ok, Verbreitung der Geftfepflaosea norddeutscher
BinnengewlBter. (Ebenda. 19, II.

Houzoau do Lohaie, J. , Uii BaiiiliKii peu connu:
7'/iv//o,«/rt<7i)/s piiht'svens (l big.). (Le DkOtbou. 1.

7 14.)

— LcB deux Fh]ßo»tadtjf$ mUU. (Ebenda. 1.

88-40.)

Peters, C., AhUIU Dwridi Hort. (1 Taf.). (Uarten-
Hora. «io. 1 )

Hendle, A. B.. New Monorutvlcdons Inim China and
Tibet (1 pl.). (Iba joam. of bot 44. 41—47.)

Rogera, W. It, and liSj, A., New Bnimbie« from
St.uth Wsih's. (Kbnnda. 44. -""iW w.)

Sora, H., ( »niribu/ioni alla kihhm i n/a dt-liu doni
aieuls. (Hull. soc. bot ital. 1905. 254— .')?.)

Bommiair, Et» Salla presaosa in Toacana del Q^dticwn
provineintt Loret (Ebenda 1005. 894—99.)

BpronRor. C. Die f!rrl>rrri. ( lartniHnru, .">, Id.)

Velenovskv , Vorstudien zu einer Monoeraphie der
<;»ttung Thtfimu L. (Beih. bot Zentralbl. 19, II.

271—87.)

Wflla, Om indvaadringen af det arktiske Flora
element til Norge. (Nyt mag. f. Natarridansk dS.
815—38.)

WoUey Dcd, A. H., Two new IM*. (The joum. of
bot 44. 63—65.)

XV. Angewandte Botanik.

Basu, B. C. (>rani;e i ultivation in th«> Khasi IlilU.

Clhr ,i-ii.i:lr. intirn. of Iiidia. l. 49—62.)

Bergtbeil, C, Tbe biudv <»f fcrnicntation as applied
to agriculturc. (Ebenda. I. 62 -68.)

Camoa, L'bordäniae, lon degrä de tozieit^
sympt/imea de rintoxication. (Compt. rend. 14fi.

iio-i:j.)

Obiappella, A. R., 11 bciue dfü HtOiHcus encuientus L.,

surroKato del calB. (BoU. soc. bot. itaL 1905.
264-76.)

Fleurant, Sur le bbutcbinient des farinet de Ui
(Compt read. 1^ 180-82.)

Fruwlrth, C. , Beiträge zu den Grundlagen dtr

Zücbtungeiniger landwirtschaftlicher Kulturpflanzen.
(Naturwiss. Zeitsehr. f. Laad- a. Foiatwittsch. 4.

60—54.)

Hiltner, L., und Kinsel, W., Über die OnadMs
und die Beseitignng der KeimungsbemmoBgea M
vers< biedenen praktisch «ichtigeren Ssnenaitm.
fKlicrula. 4. ."^ö-SO.)

Ilouzeau de Lebaie, J., (oiitriliutiDn a l'etuds dt
jiroc ossit^ dl' la fru( titii'atinri des BoHlttUteitt 9t
Kurope. (Le hatnhou. 1. 22— .36.

Leger, E., Sur I hurdt-nine; alcalolde nouresu retir«

des germes, dits toanullo««, de Tonm. (Compt raoi
148. 108-10.) • y

r

Moreland. W. H., (.'onditions determining tlu' arva

.sown witb Cotion in the l'nited I'roviaces. (The
aiirrinilt. journ. of India. 1. 97—44.)

Wilbrink, G., Verklag van de proCTMl maOOMn nct
de Ijeguminosen-Haktcrii^n VOO Dr. MooiO. flni*
maania. 11. 69»-70a)

XVI. Teratologie und Pflanzenkrankhdtefl.

Bargagli Potrucci, O., II miiozoocecidio dei Vtr-

ha<n,m :! vig.). (M. glom. bot ItaL n. aar. 11
709-22.)

Btttlor, B, J., The will disaasa of VIgßom Fsa aai
repper (5- Htt}. (Tho agricalt jonra. of ladia. I,

2r>-37.)

Dale, B., Fiii thi'i" cxiii'riiiH'iits aml hisiolc^rn ul mvesli-

gations on inluiiK'si furcs witb soiiie olihfrv ations on

tiucli-ar division in patboiugiral tigsues (4 Taf.).

(l'biU trauitact roy. soc London, s^r. B. 1W>
281-«».)

Maxwall-Iiafiroy, H., The insiM t pesto of Cottsa in

India (2 Tsf.). (Tbe agricult. journ. of Indi». I.

14 49.)

Knotek , J. ,
/»eiggallcu von I'liytoptu» pini XaUfß

an der WeifNkiefer (1 Abb.). (Saturw. Ädtaehr. f.

Land* u. Forstwirtscb. 4. 101—2.)

Tabeaf, O. T.. IntumaaeeBMmUldung der Bhb'
rinde unter FlecbteB (1 Taf., 2 AvL). (Ebenda.
4. 60 ff.)

, Noii/cn ubfT die Vertikalverbreitung li^ r 7Vii-

uutes l'ini und ihr Vorkommen au verschiedenen

Holnrten. (Ebenda. 4. 96—100.)

XVII. Technik.

HamborKar, K. J., M4thode paar evalaer la piassioB
osmottqne de trts petites qaantit^ de Hqaids.
(Cnmiit. rend. soc. Mol. fiO, 77 -79.)

Herder. M., riier «'inigt' nriie allgemeine Alkaloid*
K-aiienzien und deren iiiikroclieniische

~

(Dis».). Stra&burg 1905. 8". 55 S.
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II. AbteUong.

DieKedaktiun UberniinnU kcino Verpflicbtung, unverlangt eingebende Bucher zu besprechen oder zurückzusenden.

B^Hprechangen: AVo ronin, M., Hcilrag /.ur Kennt-
ni- der Monoblepliaridcen. — Olivt-, K. W., Tlie

moriihi)li>|i_v <if ^l/o;iasr m« purpureu». K ii ypcr, II. I'.,

Die I'eritlici ictu'nlw Ii kt-lunf; von Mounsi us iitirjiumif

Weilt und Mountiit^ Jiarkeri I>an<;t'Hrtl Miwio die

systematische Stellung dieser l'ilzc. — Christ-
maii, A. H., Sexual reimxlii« tion in the rust. —
Uro leid, ()., und Falk. K., Difi Blüteninlektion
hci den Hrandpilzea nnd di« natttrlicbo Verbreitung
der Braodkrankheiten. >- Kleb ahn, U.. Unter-
cliongeii über einige Fnngi imperfecti nno die so»
gebAri^en Ascomycetenfonnen. I u. II. — Atkin-
»on , Y., Life bigtory of Hypocrta nhttarra. — Mm es.

Ko Himer, E. , et It o u s s i' a ii , M., ('hnnipigiions

in: „Hesultats du v-ovape du S. V. Heljrica en 1807,

18<JH. l.vgO" Ui.tani<|ii«''. — Meyer, A., T li.'i Kiigel-

liildunK und I'laänioptyfie der Ilakterien. — Teo-
(jiirescu, K. C, UrganiBBtion et developpement dii

Duualiella, nouveau genre de Volvocact'e - l'oly-

bKpharidee. — llambarger, Clara, Zur Kennt-
nis der Ihiiittliilla mUna und einer Amölie au8
Sftlinenwu.sser v(in Cagliari. — Peirce, G. J., and
Randolph, Flora A. Studie« of irriUbUity in

AlfH. — KeeMe, F., and Gniable, F. W., On
tlie iaolntion of tbe infeciing organlam (Zoochlorella)
of Convolnta roscoffensi*. — Iieae Utevatw.

Woronin, M., Beitrag zur Kenntnis der

MoDoblepliarideen.
(Mi'mnircs de TAcadf^mie Imperiale des Scienceh de
Su Fitersbourg 1904. 8. ser. Clusse |<hysicu-mathe-

matique. 16. Nr. 4. 1—24. :: Ta^J

Die letzte , im Text nicht inelir f^nn/. ab-

geschlossene Arbeit Woronin'.s, die nach seinem
Tode von W, Tranzschel herausgegeben ist,

enthält sehr wertvolle Beiträge zur Kenntnis von

Monotlepharia sphaerka Cornu , M. polytnorpha

Cuma ood M. macrandra (v. Lagerheim) WonuiB.
Die Arten sind meist lebend untersucht, Fixierung!*

'

nnd Färbangsniittel fanden nur in beschränktem

'

Umfange Anwendung. ZarOewinnung desMateri i

Warden ans zwei rnänig großen Teichen mit Hiolien-

dem W&sser Ende Mai bis Anfang Juni dünuc
Zwe^ (i. B. von Alnns), GonifereiHNadelii «nd

'

Zapfen gesammelt und in flache , mit Wasser
geflUUe und mit Glasplatten bedeckte Schalen

gebracht. Kaeh 5—8 Tagen entwickelten sieh

zusammen mit den bekannteren Ooni.\ceten auch

Monoblepharis-Räschen. Sie sitzen mit feinen,

dünnwandigen Rhizoiden im Snbstrat and bestehen

aus im wesentlichen querwandlosen, vielkernipeii

Hyphen mit schaumigem Plasmakörper, durch

den sie sieb sofort von den Saprolegnieen onter-

scheiden. Erst hei der Entstehung von Fort-

pflanxnngsorgaucu treten Querwände rcgelmiUiig

auf. Der Terf. fluid Antheridien, Oogonien nnd
Zoosporangien. Nodi Oenunen nebte er dagegw
vergebens.

IHe Schilderung der Entwicklung der Oo-

sphaereii und der Spermatozoidcn stimmt durch-

aus mit der von Lagerheim's aberein. Die
Befruchtung geht aber etwas anders vor sich,

wie der eben erwähnte Forscher angegeben hat.

Wenn eines der aus dem n&chstUegendcn Anther-

idinm ausgeschlttpften Spermatozoiden am papillen-

artig vorgewölbton üogonschcitcl ankommt, ist der

Weg zur Oosphaere noch nicht frei. Der Verf.

besdireibt ausiftkhrUch, wie das Spermatoiold sieh

mit seinem der Cilie ubgewandten Ende kajipcn-

artig auf die Oogoapapille setzt, ein Stück der
( >ogonmembran lOst und nnn erst mit der Oosphaere

verschmilzt. Die Zygote schlüpft dann meist sehr

bald aus und bleibt in der Mehrzahl der Fälle

an der Oogonm&nduug sitzen, um sieh hier mit

einer derben, gelblich-braunen, wur/igen Membran
zu umgeben. Die Warzen verankern die reifen

Sporen in der Oogonöffiinng. Das Oogon bleibt

auch nach der Sporcnreifc gespannt. Wie die

Spannung zustande kommt, ist noch zu unter*

Sachen.

Dann nnd wann entwickelt sich die Spore

im Oogon. von Lagerhoim glaubte, es handle

sich in diesen Fällen bei den von ihm unter-

saehten Arten um partbenogenetiiebe Sporen.
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Fttr M. 8i>haerica tuhrt der Verf. dagegen an,

daA nach bei Entvicklong der Oosporen im Oogon

das Oogon sich als am Scheitel gcöfTnct erweist.

Da, wie oben erwähnt ist, das Spermatozoid beim

Eindringen die öfftaung besorgt, kann man mit

Sirhtrheit die in geöffnotrn Oogonien liegenden

Spuren lUr sexuell entstanden ansehen.

DaA derTerf. aaeh Bastardbildong vermutet,

aoll hier nur erwähnt werden.

Die Zoosporangien werden nicht im Text,

wohl alwr in den FignrenerkHInmgen ansfllhrlieb

licliandelt. Wichtig ist Fclili ti einer srliarfen

lircuze zwischen Zouspureu und bpenuatozoideu.

Die untersaehten Speiiee nntersebeiden sieh

diirdi die Lairi' dej; Antlicriditinis zum Ooj^on.

Uei M. aphaencti ist du» Autheridium hypog>'u,

bei Jf. polpmorpiha epigyn, bei Jf. moerandra
endlich sitzen die (tesehlechtsorgane entweder

an verschiedenen (stellen desselben Fadens oder

auf versebiedeneii Flden Je an nehreren neben-

einander. P. Clavafen.

Olive, B. W.f The morf^ology of Monat-

au pwrpwreus.

(Botanical Gazette 1905. SU. 1—21.)

Kuyper, H. P., Die Pcritlietietientwifke-

liinj^ Mrymiacus purpureus Weiit

uitd Monascus Barkeri Dangeard hu-

wie die systematiache Stdlung dieser

Pike.
(Annalcs Myrologici 1905. t. 82—81. 1 Taf.)

Die beiden Verf. kommen in ihren Arbeiten

zu sehr voneinander abweichenden Ilesultaten.

Olive ist von der Sexoalitll der IfonMcufi-Arten

Oberzengt, während Kuyper sie leugnet. Naeli

Olive entstehen die Asei aus ascogenen Ilypheu,

nach Kuyper durch freie Zellldidung. Zwischen
den Ansichten beider Forscher vermitteln zu

wollen, wäre also ein vergebliches Hcmühcn.
Einer von ihnen — in diesem Falle ohne Zweifel

Knyper — muß sich fundamental geirrt haben.

Die Sexualit&t von Monascus darf man wohl als

bewiesen ansehen und die Annahme einer Ent-

stehung der Asci durch freie Zellhildung ist sicher

nnbegrBndet. Die ganzen Spekulationen Kuypcr's
sind also hinfällig. Neu ist von den Angi^B
Olive' s die Bildung der ascogenen llyphcn aus

der trichogynähalichen Zelle. Es wäre sehr er-

wünscht, wenn dnrch neue Üntersachangen dieser

Punkt noch weiter gekl&rt werden Itönnte.

1'. Clausfen.

Christman, A. H., iSexual i-eproduction

in tlie riist.

(Botanical Gasetie 1905. M. 887—IS. 1 Ta£)

Der Verf. studiert die Entstehnng d«r Zw«i-

kemigkeit der Aecidiosporen an Caromn nHrm^.

Uromyces Caladii und besoiitlcr* eingehend ud

Phragmaktm sjieciosutn auf iiosa humiUs. Die

/Illetzt erwähnte Form erwies sich wegen ihrer

grulien Kerne als günstig für die Untersuchoog.

Bei der Anlage der Aeeidien werden
einkernigen Endzeilen der Hyphen in der ttichtuDg

senkrecht zur Obertläche des Blattes der Wirts-

pflanze gestreckt and stark vergrSBert. Dnreh

eine Kern- und eine kurz darauffolgende Zell-

teilung senlcrecht zum Uyphenverlaof entstehen

aas jeder Endteile swei Toebtenellen. Die obere,

kleinere pehf ppiiter ein , während die größere,

untere eine äexualzello darstellt und nach kurzer

Zeit dnreh eine öfFtaang nahe nnterhalb des

Scheitels mit einer lienachluirten kopuliert. Die

i'rotoplasten treten zuerst an einer kleinen ätelle,

naeh and nach etwa in ihrer oberen Hilfte in

Verliinduni;. Die Kinie rücken einander näher,

ohne aber zu verschuieizeu. bie treten vielmehr

in konjngierte Teilnng ein nnd swei von ihren

Abkömmlingen werden in die .\ecidiosporen-

mutterzelle eingeschlossen, die bald in eine

(ol>ere) Aeeidiospore and (ontere) Zwischenseüe
zerfilllt. Indem sirli der VorganL' wiederholt,

bildet sich eine äporeukette , die gleichsani auf

|swei ,,Fllften*, den nnteren nnverschmolxeaso

Teilen der Gameten, .steht. Die LänRc dieser

^FüUe ist bei den untersuchten Formen eine ver-

'sehiedene. Bei 27n>myees CofaMKi sind sie m
kurz, d:i!i v~ -cliwcr fallt, sie aufzufinden, Ib

diesem Falle konnte mau die durch Yerschmelauig

entstandene Zelle Ar eine zweikemlge Basldie

halfen.

1 Wie aus dieser kurzen ächilderong hervor-

Igeht, nnterseheiden sich die Befbnde des Yert,

wenn auch nur weni-j, von denen HlackmanN.
Ob die Differenzen in den uutersuclitcn Arten

I

oder in einem Irrtum eines der Autoren li^t,

I

muß erneute I'ntersueliunii zeigen.

I

Den Vergleich des Aecidiunis mit einer Ascos-

frucht mochte Ref. nicht so anbedingt von der

lland weisen , wie Verf. Wenn er sagt : „An
Ascocarp is the product of tbe fusion of a single

Ipair of gametes," so trifft das nicht Qhemll n.
Man Itraucbt nur an Pvronenia zu denken. Daft

,
die Zellen der Tcridic denselben morphoiogisclien

i Wert haben wie die Aecidiosporen and Zwischen*
Zellen, während die Hülle der A--i u^fmi lit zu den

ascogenen Uyplien in keiner licziehuug steht, ist

I
anch nicht entscheidend. Die FBansen «eigen «nf
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Sehritt and Tritt ihre Fähigkeit, denselben Zweek
mit vorschiedenen Mittiln zu i'rreichoii. Der
hier vorliegende Fall, daft Homologe der Fort-

pflanzongszellen zu andern Zwecken benatzt werden,

ist flberans hiofig.

Die Frage, ob das Aecidiam ein einheit-
liches Gebilde ist, kann geklärt werden, wenn
man untersucht, ob sämtliche Gameten sieb von

iwei Hyphonästen horlfitcn lassen wie* bei Bourliora.

Der Nachweis der Homologie des Aecidiumt» und

der Asrusfmcbt w&re durch Auffindung von
Z«isclifiifoniien etwa zwisrlu ii riira^'iiiidium und
l'iUen mit Trichogync nioglii h , \Nic sie neuer-

dings in großer Zahl besonders von Banr be-

schrieben sind. \V<'!ni sich Ansrliliissc nach

dieser Seite tindeu lieUeu, hatte gleichzeitig die

Spermogonieofrage Anuicbt auf LOsimg.

P. Clansren.

Brefeld, O., und Falk, R., Die Blilten-

infektion bei den Brandpilzen inul die

natürliche Verbreitung der Braud-
krankheiten.

OlBtersurhungcn aus dem Gesamtgebiet der Mykologie,
mO. Brefeld. Heft XIII. Krandpilze [HcmibasidiiJlV.

75 S. 4». 2 Tafeln. Münster i. W. 1906.)

Über die Ilauptresultate dieser neuen Serie

m Dntersachungcn Rrcfcld's Aber die l sti-

lagineen ist bereits in Nr. 5 des Jahrgan^jes 1905
dieser Zeitschrift an der Hand einer vorläufigen

Mitteilung berichtet worden. Nunmehr ihre

tinläßliche Daistcliunj: vor. Dicsdlie beansprucht

ein 80 großes Interesse, dali es nicht übertlüssig

erscheint, heote etwas nlher anf die EinseU
heilen einzugehen.

Diese neuen Untersuchungen gipfeln darin,

daß bei gewissen Ustilagineen die Infektion der
Nährpfianze zur Blütezeit durch die Narben er-

folgt, daß der Pilz dann im iSamen bezw. Keimling
in Myeelform überwintert and bei der Keimong
Itinter dem Vegetationspunkte her in der jungen

Pflanze weiterwäcbst, um schließlich iu den Bluten

«icder sar Brandsporenbildang Qbennigehen. Im
einzelnen zeigen sicli aber doch zwischen ver-

schiedenen Brandarten nennenswerte Unter-
Mhiede:

Am reinsten tritt uns die angegebene In-

fsktionsform entgegen beim Flugbrande des
Weizens (Ustila^ Trüiei). Bei kOnstlicher In-

fektion der Blüten konnte fesigestcllt werden,
daß die Brandsporen im Narbensekret fast sämt-
lich aaskeimten, und daß die Keimschläuche sich

den Narbengeweben angelegt hatten und sich in

^•en verloren. Non worden diejenigen Bisten

der Ihren, welche keine Sporen erhalten hatten,

entfernt; in den ül)rigen gelangten die KOrner
zur Keife. Die letzteren erschienen äußerlich voll-

kommen gesund, aber bei mikroskopischer Unter-

sochong konnte in ihnen die Gegenwart von
Pilzhyphen nachgewiesen werden , besonders in

der Umgebung des Scutellum. Die geemteten
Kftnicr wurden nun mit Kupfervitriol gebeist,

dann in besonderem Keimkasten zum Keimen
gebracht, und nst als die jungen Pflanzen ein

Kntwicklongsstaditiin erreicht hatten, in welchem
jede (iefalir einer Infektiun von außen aus-

geschlossen war, wurden dieselben in die Ver-

sachsbeete gepflanzt. Zur KliUezeit stellte sieh

heraus, daß l>is 100 der i'flanzen luandig

waren. — Wurde dagegen der Versuch so modi-

fisiert, daft Kömer ans nicht in6sierten BlQten

mit linindsporen untermischt ausgesilt oder in

eine mit Brandsporen gemengte Erde gebracht

wurden, so entstanden TöUig gesnnde Pflanzen,

mit andern Worten: eine Infektion d(>r Keim-
linge ist erfolglos. Beim Fiugbrand des
Weizens hatte also eine Infektion mit
Hrandspuren nur dann einen Erfolg,
wenn die letzteren in die Blüten bezw.
anf die Narbe gebracht wnrden; die

Blüteninfektion ist somit zum mindesten die vor-

herrschende, wenn nicht gar die einzige Infektions-

form. Das Beizen der Körner ist daher für die

Hekilmpfung des Weizentlugbrandes wertlos; als

Bckäivpfungsniitlel bleibt einzig der Weg Übrig,

konsequent nur Saatgut aus brandflreien Feldern

zu verwenden. In den Körnern ethalten sich

die Keime des I'ilzes wenigstens zwei Jahre,

wahrscheinlich aber noch langer entwicklungs-

ftMg.
Im wP'-entlichen analog wie Ustilago Tritici

verhält sich audi Ustilwjo llordei. Bei diesen

beiden Pilzen findet die Übertragung der Brand-

sporen auf die Narlie durch den Wind statt; es

gibt aber andere Fälle, iu denen dies durch Ver-

mittlung von Insekten geschieht. Dies trifft so

bei ü»(d'xgo Anthcrarum anf Mrlrjudri/um nVnim:

Infolge der Bestäubung der Narbe derselben ent-

standen Samen, die etwa 20^k brandige Pflansen

lieferten.

TiMH darf aber aus den beschriebenen Ver-

suchen nicht schließen, daß die BlQteninfektioa

bei allen denjenijj;cn rstil.vjinccn. die ihre Brand-

sporeu in Biateuteileu bilden, regelmäßig vor-

komme: Beim Fingbrand des Hafers (Usl. Ävaiae)

scheint vielmehr die Blüteninfektion nur eine

geringe Rolle zn spielen, wogegen die Infektionen

im Zeitpunkte der Keimung ein um so günstigeres

Resultat ergaben. Auch bei Ustilayo Sorghi, Ust.

Panici müiaea und U^. Crameri ist die Infektion
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der Keimlinge die vorherrschende, wenn nicht

die alIoini»;e Art des Eindringens. Und wenn
bei Ust. Maydis eine Infektion des Fruclitkiiotoiis

eintritt, so hat dieselbe schon nach 14 Taii^en

bis 8 Wochen die ISildung von Brandbeulen im
Gofolpo, so daß aucli }iicr eine Mjrcelttberwiateruog

im Saiiii'ii ausgeschlossen ist.

In einem letzten Abschnitt bebandelt der
Verf. die Frage, ob die Tstilugineen ebenso wie

der Jiadllus rudicicoln in ihrer Nährpflanze eine

Assimilation des freien Stickstoffs ver-

anlassen könnten. Seine Vorsiiche erffaben al er

mit aller Bestimmtheit ein negatives Uesultat.

Ed. Fischer,

Klebahn, H., Untersuchungen Uber einige

Fung^ imperfecti und die sngehOrigen

ABoomjcetenformen. I und II.

Jabrbaeher für wiRsensrhnftllrhi' Botanik 190ik 41.
Heft 4. A^h-rm.

Die Zahl der Conidienfruktiflkationen , für

welche die zogehörige Hauptfracbtform noch nicht

bekannt ist, und die daher als Fangi imperfecti

zusammengefaßt werden , ist zurzeit bekanntlich

noch eine außerordentlich große. Fs liegt daher

hier noch ein weites and wenig beliautcs Feld

fttr die Forschung offen. Verf. hat in vorliegen-

den Untersuchungen, welche den Anfang einer

Serie von weiteren Einzelboarbeitungen darstellen

sollen, dieses Feld betreten, und zwar mit vor-

züglichem Erfolge; seine Untersachangen bieten

nicht nur wegen der für die Frage der Pleoniorpliie

der Ascomyceten sehr bedeutsamen Resultate,

sondern auch wegen der bei der Untersncbang
eingesoblatieiien Weue ein fjroRos TnfiTO^sr. Sie

erstrecken sich auf zwei i'ilzc: FMauspora Ultni

Fr.) Wallr. und Oheo^torium nenktimm
Fuck.) Sarc.

Iltleo^ora Ultni ist eine auf Ulmenblättern

verbreitete Inperfecte. Um ihre Aseosporenform

ZV finden, wurden conidientragende Ulnienblätter

unter nögUcbst natftriichen Bedingungen im Freien
flberwintert, und bei der Untersacbnng im Frtth-

jahr zeigten sich an denselben die Perithecien

eines Tyrenomyceten, welchen Verf. Mycosphaerell»

ülmi genannt hat. Um nan die Zusammengehörig-
keit dieser Perithecien mit der erwähnten Conidien-

form zu beweisen, wurden Infektionsversnche mit

den Ascosporeu eingeleitet, die sowohl auf ülmus
motUana als auch auf [/. aim]>cstris wieder zur

Bildung von P/iZfo»7'or'/-l'ru( htlaj^ern führten. £in
fernerer lieweis tür die Zusaiiiniongehörigkeit der

beiden Fruchtformen besteht darin, daß Rein-

kiltnren (auf Agar mit Ulmenblfttterdecoct) aas

Conidien der Phleogpora ond solche aas Asco-

sporeu i i ; Mycosphaerdla genau den gleichas

Vorlaut uahiiicn und die gleichen charakteristischen

Eigentüiiilicbkeiten zeigten; es entstanden teils

ronidienbildende Mycelien, teils schwarze traubigo

KliiiTipoii (bypertropliierte StromAta) mit Peii»

thccicnanlagen.

Noch komplizierter liegen die Verhältnisse

für Gloeospor'tut» vrrnseqwim , den Frlielier der

bekannten Erkrankung der riatanenblütter. Hier

fand Verf. an Blittem, die er im Freien hatte Qber-

wintern la-sen. Perithecien, welche mit Oftotnonia

veneta identiüziert werden konnten. Beinkulturen

der ans denselben entnommenen Ascosporen mi
solche, die mit diu fi^/'/^^rjs/Jornmj-Conidien aus-

geführt wurden, ergaben wiederum in allen Einzel-

heiten so vollkommen Abereinstimmende cbankte«

ristische Krscheinungen, daß dadurcli allein schon

die Zusammengehörigkeit der Onomonia omefa

und des Otoeoiporium nervnetium erwiesen ist.

Infektionsversuche gelingen nicht immer, aber

einige dersidben zeigten dodi, daA die Ascosporen

die Blatter dtr^ «t iafiikrai and auf ihn«

Olowsporium-CtuuikiBhitt i« «it^sitkdn ver-

mögen. Auch die in den Zweigen der I'laiaue

auftretende Conidienform, welche frOhere Antorei

als Discula Platani und Myxo^xtrium vukaUtm
bezeichnet haben, ergab mit obigen genau Obe^

einstimmende Reinkulturen, und dasselbe gilt endr

lieh auch für eine weitere, auf abgestorbenes

Hliitteni ticobachtetc ronidionfruchfform . die in

der IJteratur unter dem Namen Sporonemn Plaiaiü

und T\ineocam venmense erscheint. Mit snden

Worten : Gnomoma imeta . bildet Conidien asf

viererlei Art:

1. Gans frei an Hyphen (nur in Bdnlndtar

beobachtet),

2. Ih Lagern ohne Gehäuse (als C^aeoijiorwm

nem$eqmm — G. JItotawi).

3. lu Lagern mit ^veiiig ausgeprägtem Gehäuse

(als Mffxospoiium Yalsoideum = Discula

4. In cinrni unverkennbaren schwarzen, Bit-

unter mebrkammerigen Geh&ase (als Slpofo-

nma Platani = J^aieocatm veronente).

Nach der heutigen Systematik werden nu
diese verschiedenen Conidienformen nicht nur ia

verschiedenen Gattungen der Imperfekten nnte^

gebraeht, sondeni sogar in verschiedenen Hanpt*

gruppen derselben: Ilyphomycetcn, Melanconiaceen

und Sphaeropsidcen und unter letzteren in die

beidtn Familien der Sphaerioideen und Excipula-

ceen ! Daraus polil die Unzulänglichkeit der

I

heutigen Imperfectenklassifikation aufs kUrste

hervor. Hieran knüpft aber Verf. noch di«

I Forderang, die Imperfecten genaner zn vaMt-
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Sachen, als dies b«i der Beschreibang nener Arten

in der Regel geschieht oder geschehen ist — eine

Forderang, der nir von ganzem lierzen bei-

stimmen! Ed. Fischer.

Atkinson, F., Life hiatory of Ifypoa^ea

dutacea.

(Becuknl OMStte 1906. M. 401-417. 3 pl)

Hfpoena tMaeea tritt Mtanntlieh in Gestalt

konlonffirmlger Gebiide auf, die sehr an die Fmcht-

kürper einer Ciavaria oder SpcMularia erinnern.

Über die Dentng dieser Keelen sind, wie Verf.

eingehend ausführt . die Forscher verschiedener

Ansicht: Tulasne und nach ihm Saccardu
nd Winter betraehten sie nls eine Ciavaria
J. ig ula (bczw. Spathularia) , auf der die
Ujfpocrea parasitiert, wiihrend Andere wie

Com« nnd Bcbrftter in den von ihnen be-

obachteten Kxemplaien einen einfachen Orga-

nismos, also eine üypocrea mit lieulenformigeni

Strome erbUdtten. Terf. ist es nnn gelangen,

diese Frage durch einen KuUiirversnrh zu losen:;

er s&te die Ascosporen von Jitfpocrea alutacea

hl Olnekolben «irf sterilisierte StBeke eines

Laäarius und sah nach Verlauf von etwa zwei

Monaten liealenförmige Stromata auftreten,

nenit bewieeen Ist, daB diese Oestal» dem Peri-

theoieBstrona der Hfpoena selber zukommt.

Ed. Fischer.

Mmes. Bommer, E., et Rousseati, M.,

Champignons in: „Resultat» du vovajre

du 8. Y. Belgica en 1897, 1898, Lsyy-'

fiotaniqne,

(AnTcrs 19QB. 15 8. 4*. 5 Tafeln.)

Die nnf der Expedition der „BclKica'' Re-

sammelten PUie, deren Bearbeitung uns hier vor-

liegt, stammen ftist ausnahmslos ans Feneriand.

Ea sind im ganzen 21 Arten, von denen 10 nov.

tpec. Far Cyttaria JJarumi Berk, werden sehr

anff&llige Deformationen anf Fhgus atttarcHea be-

scliritlH'ii und in mehreren Figuren aligebildet.

Auf demselben Baume ruft eine andere l'iUform,

vddie die Yerftisserinnen JRMlMrea defbrmoM
nennen, Hjpcrtrophieen hervor. Die sehr ^rhön

augefUirten Tafein stellen aufier diesen beiden

KlMn noch Fiteeimm emgem Bomm. et Ronss.

auf Viola speo^ und Ateü^nm Jw nhsthaUi-Urnrici

P. Magma dar. J^d. Fischer.

Meyer, A., Über Kuyell)il(lung und
Plaamoptyse der Bakterien.

(Ber. d. d. bot Ges. 1905. tt. 8. 849 mit 1 TtL}

Der Hegriff der ,. Plasmoptyse" ist bekannt-

lieh zuerst im Jahre 1900 (vgl. Bot. Ztg. 1900.
Ii. Abt. 8. 847) von A. Fischer eingeMirt
für Anftreten kugliger Anschwellungen an

Stäbchcubukterien , die nach A. Fischer auf

Stömngen des osmotischen OMchgewiehts der
Bakterienzelle /iirflrkzufilliren sind, infolge deren

ein Teil des i'lusnius un einem , bei polar be-

geißelteo Bakterien am geiBeltragenden Ende,
austritt und hier eine kuglige Anschwellmg bildet.

Anch in der II. Aufluge seiner Vorlesungen bllt

F i s c h e r an dieser Erklftmng fast, indem er nnr
seine Krklünini; der lioim Übertragen der Bak-
terien in hyperusmotische Lösungen eintretenden

Plasmoptyse sorttelcsieht. A. Meyer hat das
Pbaenomcn an einem von Blau (Bot. Ztg. 1905.

II. Abt. S. .380) isolieiten therniophilen BacUUta

eyUndricM von verh&ltntemiUg bedeutender Or&Be
näher studiert und kommt zu dem Ergebnis, datt

ein Austritt von i'lasma nicht stattfindet , daA
vielmehr das Phaenomen dnreh kaglige An-
schwellmg der gimzen Zelle zustande kommt.
Wo eine Kugel einseitig dem Stäbchen ansitzt,

kommt das daher, daB nnr die eine Zelle eines

zweizeiligen Stäbchens deformiert ist. Die Be-

dingungen, unter denen die Kugclbildnng eintritt,

hat A. Meyer nicht näher studiert. Die
Glykogen speirhrrnden Formen scheinen der sicher*

lieh zum Tode führenden Deformation besonders

stark anagesetzt zu sein. Jedenfalls handelt es

sich um eine in ihrem Zostandekonunen sehr

komplizierte Erscheinung.

Behrens.

Teodoreflco, E. C, Or^raniBation et d^ve-

loppenu nt du Dunaliella, nouveaugenre
de Volvot-aiVe- 1 *oly 1 )1 i'j iha ri dee.

(BeilRfte z. bot. Zenlralbl. 1905. IK I.Abt. 215 fl.)

Hamburger, Clara, Zur Kenntnis der

DitnidieUa scdhui inid einer Aiuübe aus

«Salinenwasäer von Cagliari.

(ArehiT fl Protistonkande 1905. «. III IL)

Durch die beiden Arbeiten ist wieder ein

Vertreter der nackten Chiamydomonadinen , der

PolyUepharidem , bekannt geworden, die durch

ihre Anklänge an die l'l.i^elluti ii von besonderer

phylogenetischer liedeutung sind.

Die ovale oder bimförmige 18—19 ft lange

and 12 n breite Zelle trBgt am Vorderende
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zwei gl(-i< ho otwM mehr als körpcrlanpo Geißeln

mit sehr kurzem, peitsclieuförmijicm Kiuistück

(Ilainhurgcr), die au der war/.enarti(ifii Her-

vorragiiun d« s Vorderendes entspringen. Die
Zelle selbst wird von einer metabolisclioii Plasnia-

membran umgeben, die ihrerseits vun einer dicken

Gallcrtschieht iiinliüllt ist (H.). Wird die {?€-

wohnliche Konzentration der Salzlösung, in der

die Ihtnalietta lebt (2U— 26 " u Na Cl) . erhi)ht.

so schnüren sich die Zellen unrei^elmäßig ein

nnd strecken sich in die Länge. Voin /.ellinhalt ist

das Haematochrom , das dieselben Ueaktionen

gibt wie der Farbstoff von Kuglena sunguinea,

der auffallendste Bestandteil. Die Angabe Ham-
burger 's, daß derselbe in feinen Tröpfchen

ausschließlich im plasniatisihr-u Wandbeleg vor-

handen sei, ist wohl zutreffender als die Ansicht

Teodoresco's, nach welcher der rote Farl»-

stoff die ganze Zelle gleichmäßig imprägniert.

Die Menge desselben ist sehr veränderlich; in

kleinen Zellen, deren Zugehörigkeit zu DunaUdSa
allerdings noch nicht außer Zweifel steht, fehlt

er oft ganz, während große, altere Zellen voll-

ständig rot erscheinen. Auch sie können jedoch

durch Kultur in höherer Temperatur, 80—40°
(II.), oder bei niedrigerer Salzkonzentration (T.)

das Haematochrom verlieren.

Ein grüner, becherförmiger Chromatophor
mit großem Pyrenoid (mit Stärkehallo) fOIlt die

hintere Zellpartie aus. Pulsierende Vakuolen
wurden nicht beobachtet, was im Hinblick auf

die Meeresliagellaten, denen sie ebenfalls fehlen,

niebt aaffallend ist.

An den kleinen, grünen Zellen (nicht an den
groAen, rotgefarbten) sind in der vorderen Partie

ein bis zwei Augenilecke zu konstatieren, bei

allen Zellen, etwa in der Hälfte ihrer Länge,
eine Zone von grau erscheinenden kristallinischen

Kftmem (H), die wohl ah Exkretkömer auf-

nfas^sen sind.

Der im Vorderende liegende Zellkern ist stampf
kegelförmig und enthält einen kugeligen Binnen-
köriicr. An gefärbten Präparaten hat Hamburger
ähnliche Verbinduugsstäcke zwischen Kern und
GeiBeln festgestellt, wie sie Plenge bei den
Jfyxü»ii^('c/r«-Srli«äriiii'rn entdeckt bat.

. Die Zellteilung erfolgt im beweglichen Zu-
stand und besteht in einer Dnrchschnürung . die

von den beiden schmalen Enden gegen die Mitte

fortschreitet, wobei auch die Zellhüllen auf die

Tochterindividaen Qbcrgehen. Es ist üomit die

typische Längsteilung der Flagellatcn.

Über das Verhalten der Geißeln bei der
Teilung gehen die Angaben der Verf. auseinander.

Ti'odorcsco allein beschreibt noch eine Kopu-
lation von Isogameten, wobei anffallenderweise

die Geißeln des «inen Gameten bald nach deren

Zusammeulagernng verschwanden und das Kopo-

lationsprodukt sich weiterbewegte, ohne eine

ruhende Zygosporc zu bilden.

Überhaupt hat T. keine Dauerzellen be-

obachtet, während U kugelige Cysten mit dicker

warziger Membcwt beschreibt, ohne jedoch Uber

ihre Entstehungsweisc und ihr späteres Schicksal

Näheres berichten zu können.

Es ist zu hoff* II. duß die große Unsicheiheit

der entwicklungggeschichtlichen Angaben dmA
die von H. in Aussicht gestellte Fortsetzung ihrer

Studien bald and grUndlieh beseitigt werde.

6. Senn.

Peirce, G. J., and Randolph, Flora A.

Studies of irritabilitj' in Algae.
. (IJot. gaz. im. 40. 321- -.iiO.)

Die Verf. finden, daß die keimenden Zoo-

sporen Ton Oedogoninm besonders auf rauher

Unterlage normale Haftor bilden, sie sind also

gegen Kontaktreize emptindlich, ähnlich wie die

frtther t«i Borge untersuchten SQÜWMseralgen.

Die Entleerung der Eier resp. Sporen Vdii

Dictyopteris (Ualiscris), Dictyota und Cystosira

wird durch das Liebt gefordert, durch Ye^
donkelung gehemmt. Die Wirkung dieses Faktors

im einzelnen bleibt leider unklar. An den aus-

treibenden Keimen dieser Tango wird der Ent-

stehungsort von Wurzel und Sproß durch das

Licht bestimmt, falls dieses zugegen, wie das

Ilosenvinge schon fllr Fucns dargetan hatte.

Prinziiiicll neues bringt danarb die Arbeit

nicht, inimerbiu erweitert sie unsere Kenntnisse.

Oltnanns.

Keeble, F., and Gamble, F. W., On tiie

Isolation of tlie infocting organisni

(Zoochlorella) of Coiivoluta roscoffensis.

(l'roceedings of (he rojal Socie^ (London) 190S.

In dieser vorläufigen Mitteilung berichten

die Verf. über Versuche mit jungen eben aus den

Eiern ausschlüpfenden Konvoluten, die in sterilem

Wasser Utngere Zeit völlig farblos blieben. Duch
Zufiigung von gewöhnlichem Meerwasscr waren
sie schon nach 1—3 Tagen von grünen Zellen

infiziert. Dieselben aus den Tieren selbst zu

isolieren und zu kultivieren, ist bekanntlich bis-

her stets mißlungen. Dagegen schlössen die Verf.

aus dem gewöhnlichen Verlauf der Infektion, daß
sich die grtlnen Zellen auch an den Kikajpeeln
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befinden und von dort nadi ciniRrr Zoit in die

schon ausgescldüpfleu Würmer eintreten. Kiit-

iMrt« Eikapseln, die in filtriertem Meerwasser
sich scllot überlassen waren, zeigton nach drei

Wochen fzrünc Zcllk(»luiii«>n, die Schwänner aus-

treten liL'fk'ii, wclclif! sii li als Caiieria, also eine

4geiljligc Chlani\ lioMionadf ohneZellulosi-iiicinliran,

entpuppteu. Wurden nun farblose konvuluten

teils in golehe Curteriakulturen oder in gewöhn-
liches Meerwasser, teils in >terilisi(i ics Meer-

wasscr gebracht, so blieben sie in let/tereni lurb-

hx, wiihrend in den beiden ersten Medien die

Infektion in der normalen Frist eifolifte. Es ist

/M hülfen, daü uns die Verf. durch ihre ausfuhr-

liche Arbeit fiber die absolute Reinheit ihrer

Carteriakulturcn vdIül' IteniliiRen und dali sie

dieselben zu eruuhrungsphjsiologisehen Unter-

suchungen dieser ersten isolierten Zoocblorella

benftUeo werden. G. Senn.

I* Biktcricn.

Ahnqoist, B., Kultur von psthogeuen Bakterien in

DfingerKtoflen. (Zeitschr. f. Hvg. u. Infektionskr.
K. 17'J 9'.i.)

Borrel, A., Ciis et division trausversule ches le

Spirille de la potüe. (Oempt. rend. aec. btoL 80.

II. Pilze.

Blackman, V. H., und Frasor, H. O. L, Furtber
stiidies oll the üexuaiitv of the Uredüieee (2 pl.),

(Ann. uf bot. i». M.'i --««.)

Böller, A^ H. R., The cn/.ymes of l'ulyponu IflMl-

«MWHS lluds. (Ebenda. 20. 49—60.)
Baiiot, P-< et PatooUlard, N., Sur un nouveau
nare de Charapifooiu de rAfriaoe ofiental« aoglaise.
^mpt. nnd. Hai. «4-«.)

ttraeaui', P., III. Nachtrag anr Pilzflora des Sonntags-
berfea (N.-O.) 1904. (Verb. sool.-bot. Ges. Wieu. öö.

800—21.)

III. Algen.

Brehm,V , luil Zodorbauer, E., Beitrage xur l'lankton-
untoisiichuiig aljiiner Seen III (in. V'i^.). (Verb. eouI.-

bot. (;es. Wien. .w. 222—40.)— , Das Septemberjilankton des Skutarisees (3 Fig.).

(Kbenda. »5. 47- .VJ.)

LütkomüUer, J., Zur Kenntnis der tiattung iVniwm
iir.h. (Ebenda. 55. 332-^7.)

NatbaneoB, A., Tertikaie Waiaeibewegiing und qoan-
titatiTe Vertednng des Planktoni im Meere. (Ann.
Hjdragrapbie n. maritime Meteorologie 1908. 7 S.)

IV* Mootc
Bauer, E., I,aub- und I.ebermoose von Porto- Allenre.
Verzeichnis der vnii Kil. .M. Heineck und Jos.C/.ennak
18'J7— 1H91J in liiasiliin nesainiinlteti liryophyten.
(Verh. zooL-boU Ucs. Wien. «m. 'oVo-t!M.)

Humphrey, H. B.. The develupmeut of Fot»o»Ummia
longiseta Aast ^ pL, 8 ligji (Ann. of bot SO»
88-108.)

Leitleoborger, K., Zur Moosflora der tsterreichlachen
KQstenlilnder. (Verb. aooL>bot. Gea. Wien. Ü.
475 -93.)

SchiOYier, V.. Ki yr)loL'iM')H' FraKiiienteXXVlL (Ölterr.
bot. Zeitschr. M. JO -27.*

V. farnpflanzen.

Hayek, A. v., iJber den Bastard AtplcntHM nUa
viurariii > {ricAomanes. (Verh. sooL-bot Gea. Wien.
60. 12— 14.j

VI. Gymnospermen.

Beiraner, L., Mitteilungen ttber Coniferen. (Mitt. d.

d. dendrol. Ges. 1905w 68-«a.)

IVmtor, Ober aualindische Coniferen. (Ebenda 1905.
157-69.)

Prooliel, O , I»( ;iiliiiluL'iM he l'l.iiideiei iilier einige

interebsautc und nucli seltene üoniteien und über
eine neue Üorttw, (Ebenda 1905. 40—61.)

VII. Morphologie.

Lignier, O., Notes snr la tieur du CanduUta Labill.

(10 Vi\i,.). (liull. 80C. linneenne Nuruaodie. 5. ti*.

Wottatein, B. t., 8. unter Ökologie.

VIII. Zelle.

Borrel. A., 8. unter Uakti>rien.

Pantanolli, E., s. unter l'bysiologie.

Wulff, Th., l'iaBmodesmenstudien (1 Taf.). (Usterr.

bot. Zeita^r. M. Ifll)
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BOTANISCHE ZEITUNG.
Rtdiktiont H. Graf zu Solmt-Laubacli. Friedrich OltmnH.

II. Abteilnng.

it Ben« eke, W., Einige Bemerkungen
I

tSn die ßedingungen des Blüheni nnd Frncbtens
der Gewithse. — Kunze. G.. Über Slureaus-
^ilieiJung bei Wurzeln und I'ilzhypheu und ilin-

bt'il* utuug. — Kohn, Ed., Zur Biologie der
>Ya$!>erl)akterien. — Kme UtMlIur.— PcmMÜp
narhrlfhlrn.

I

Einige Bemerkungen
Aber die Bedingungen des Bltthens

und Froobtens der GewAohae
Ton

Wilhelm He necke.

Der vorliegende Artikel verdankt seine Knt-

itebnf einer Aufforderung der Reddction, ein

Referat über die Mitteilung Low's: „Über Stick-

stoffentziehang und lilUtcnbildung" (Mora 1905,

Bd. 95. S. 824—26 [im folgenden als Löw (2)

bezeichnet]) zu liefern. Da Löw sich sehr kurz

k&t und außerdem die Literatur fast ßar nicht

berBcksicbtigt , schien es mir passend , il< r He-

!iprechung seiner Mitteilung «nügc ullgemeine

Bemerkungen tiber die Hedinpunpen des lilUhens

and P'ruchtenä der I'fluuzeu vurausasuschicken.

Ich werde dabei Gelegenheit nehmen, aneh die

.iosffihmngen Löw 's in einer etwas frtl1i»r er-

H-hienenen Arbeit über denselben Gegtiistaiid

(.Zur Theorie der biatenbildenden Stoffe." Flora

19Ü5. IM. 04. S, 124—28 [im folgenden als

Löw (1) bezeichnet]), »»wie IL Fischer's in

einer gleichfalls vor kurzem pnblixierten Hit-
leilung („Über die IJlütenbildun^' in ihrer Ab-

hängigkeit vom Licht und Uber die blUteubildenden

SurfTe." Flors 1905. Bd. 94. S. 478—90)
za streifen. Es soll im wesentlichen nur die

Hede sein von Ernährungsbedinguugen
in engeren Sinne; etwas YoUitftndigee oder

AtgeacMoeiene« n liebm, lag weder in

DieRedaktion ttbeminunt keine Verpflichtung, unverlangt eingehende Bttchertu besprechen oder snrQckxuienden.

Absicht, noch erlaubt es der Stand unserer

Kenntnisse.

Um zunächst die Methoden, welche fllr das

Studium der Bedingungen des BlQhens der Ue-

wichse in Betracht kommen, an kennseichnen,

geht man am besten ;ins von der Klebs'sdien,
sowohl an Tballophyten wie an Cormophyten be>

wihrten These, dafl die Bedingungen für die

fruktifikative Tätigkeit einer l'Hanze iuidiMc sind

als für die vegetative Tätigkeit derselben Ptianse;

die Fragestellung lautet also: wodurch nnter-

Bcbeiden sich beide? Man wird sich von vorn-

herein darüber klar sein, daß beBtimmte Ant-

worten auf diese Frage im besten Falle für eine

große Zahl von Pflanzen zutreffen, niemals aber

ÄUgemcingOltigkeit besitzen können.

Um nun die Bedingungen der Reproduktion

zu untersuchen, kann man entweder so vorgehen,

daß man zunächst eine Pflanze unter geeigneten

HodinfTungen kräftig vegetieren läßt und hierauf

die KuUurli» dingungen so lange variiert, bis es

gelingt, solcbc zu finden, unter denen das Wachs-

tum gehemmt, Blüten und Früchte gebildet werden.

Der Vorgang i->t dann .so zu deuten, ilaß die

veränderten liuBeren Ijebensbedingungen eine Vcr-

ilndtTunir der inntTcn (d. Ii. iiitra- und inter-

zellulären) Bedingungen nach äicli gezogen , und

so an bestimmten Stellen des PHanzenkörpers,

den „blütenbildenden Orten" (Vocbting, Organ-

bildung im Pdunzenreich. Bd. 2. S. IUI, 109 ff.)

derartige Verfaftltnisse gesehalüBn haben, daß die

dort befindlichen Meristemzellen zur Bilduni; vou

Ueproduktiousurganeu Ubergehen. Die Bluten-

besw. Fruchtbildung ist also bei einem derart

geleiteten Versuch eine ätiononie , d. b. durch

eine Veränderung der äußeren Lebensbedingungen

während der Yersnchszeit eingeleitete Erscheinung.

Aber auch als autonomer Vorgang kann

BUitenbildong eintreten; dann n&mlieh, wenn die
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YersvchsbedinpunKen ho gewählt werden, daß bei > besonder! Jost, Pflanzenpli y^^iologie. S. 444.

völliger Koiiütanx ilerBcUicn die riianzc zanäcbst 1 446). Zunächst die Trockenheit :

vegetiert, dann blUht und fraclitet. In diesem, Trockenheit des bodens bedingt gleichzeitig

Falle werden dnrcb die in steter Abhängigkeit Nafarangsannat, da tie die Nährsalzaaftiahine durch

von den konstanten Aui;enl>edii)gun^ren erfolgende die Winzeln erschwert (vergl. u. a. Hilde-

Entwicklang der i'llanze selbst, und zwar je nach b ran d, Lebensdauer und Vegetationsweiäe der

den VersQchsbedingangen frtthcr oder fipäter, am
|
Uewäcbse. S. 106 f.). Man kann also sagen:

l'Hanzenkorper LlUtenliildende Orte geschaffen. Ntihrsulzmangel ist ein Fakten-, weKher nebeti

d. h, Vegetationspankte durch die infolge des
i
andern die JjlUt<;nbtldang befordert. In dieser

Vaebstums mehr and mehr zanebmende Ent- j Weise deutet z. D. aacb MO bins (Beitr. z. Lehre

fernung vom lioden ollniühlich in solche ¥,r-

nähruugsbediugungen gebracht, dali sie nicht mehr
vegetativ sondern froktifikativ weiter wachsen.
Hin liildct, so kiinii man auch sagen, der Woeljsel

der inneren Bedingungen den die Reproduktion
aaslösenden Reiz; die laßeren Bedingungen sind

lediglich fornKilc IJcdiiiguiigen dafür. SoUlicr

V. d. Furtptlan/.. d. Gewächse. Jen» 181>7. S. 1241

den KintlalS der Trockenheit, in Übereinstiuimaog

damit stehen manche Angaben, daft gewisse PlhuizeD

nor auf mageren liödea blühen, ich erinnere an

die Mitteilung Vöchting's (Her. d. d. bot. Ges.

1898. Bd. 16. S. 48), daß Hdianlhw iubenm
nur auf leicliteni Boden blüht (wenn auiierdein

Vorgang i&t, wie gesagt, mit iiücksicht auf die der Standort hinreichend warm i&t). Viele weitere

ganze Pflanze als autonom zn bezeichnen , mit
|
gleichsinnige Erfitbrnngen sind in den eben ge-

KQcksiclit auf die Meristeme selbst aber, bei dem n ' nannten Werken von Jost und Möbius, firmr

die Entbcbeidung , ob Vegetation oder Frukti-jbei U. Fischer (I.e.) referiert. Hier sei Doch

fikation erfolgt, liegt, kann er auch Itionom ge-
[
daran erinnert, daß Gleiches aaeb fUr bestimmte

nannt werden, diini für diese ändern sich, trotz Aiuen gilt, wie wir durch die .Vrbeiteii voq

konstant gehaltener Kulturbedingungen die llr-lKlebs wissen; denn V'auchma, das klassische

nAhrungsverbältnisse stetig infolge des Wachs- Versnchsobjekt des genannten Forschers, biMet

tunis Somit bi-teht auch für diesen Fall der

oben angeführte batz von K 1 e b s zu Recht ; and
die Richtigkeit der Bebanptang, daß nnter be-

stimmten kunstantcn Aul'i: iil edin^itngc n lilült n-

blldong möglich iät, wird auch uicht durch die

Beobachtong in Frage gestellt, daß es möglich
ist , uiiti r andern konstanten Hedingungen die

iiifiil.'i' ili's Kntz«i!s V(»n Nalirsalzen (leschlechts-

orgaue uud Oosporen, ein Vorgang, den wir oboe

weiteres mit dem Blfthen and f^rachten kAerer
Gewächse veri^leichi u kcinnen ( r>er. d. natorf. Oes.

z. Basel läul. Bd. 10. lieft 1).

Kommen wir zur Besprechung des Einfltsaec

der IIelli|{keit auf die ßlUtenbildnng ZI

l'hauze dauernd vegetativ wacbben zo la&seu.
|

sprccbcu, so müssen wir als festgestellt en^tei.

Klebs allerdings verwirft den Gegensatz zwischen I daß das Licht da, wo es nötig ist, in zweieriki

ätionom uud autonom (Jahrli. f. \vi>s. Hot. lO(i'). ^Vtis<• wirkt; zuiiiulist hat es linc ^speziti^chc"

Bd. 42. da unabhängig von der AulSen- NVirkung, zu Ütutsch eine solche, von der «ir

weit eintretende Vorgänge am l^anzenkOrper nichts wissen and danim an diesem Orte aodi

unniiiglirli M ien , und jeder Wadi-tmns- oder nichts sau" ii wollen; ferner iTinoHlicht licht-

GebtaltuDgbvoigang durch rechtzeitig gesetzte 1 zutritt die Koblensätireasbimilation uud bewirkt

AttOenreize in andere Bahnen gelenkt werden somit einen Reicbtam der Zellen an KoUe-
könne. Wenn man aber mit Pfeffer (Physio

logie. 2. Aud. Bd. 2. S. lül) autouom solche

Vorgftnge nennt, welche zwar nicht nnabblngig
von der Aulienwelt. aber doch uiialiliiinu'i'.' Mm
einem , w uhreud der Vcrsucbsdauer erfolgeuden

Wechsel der ttntteren Bedingangen erfolgen, so
scheint mir der (iegcnül erstcUung von Utionom
und autonom nichts im Wege zu stehen.

Gehen wir nnn auf spezielle Erfahrnngcn

hydrattn. Zucker u-w. liesonders lehrreich ist

hier wieder das ätudiuui der Vaudta^ia: Klebs
fand als sehr geeignetes Mittel, nm die Prodnktien

von (»e>clileclitsorf:aiien anzuregei; . Kultur in

Zuckerwasser; dies Mittel führte aber uur bei

gleichzeitigem Lichtzatritt zam Ziele. In voll-

kommener .Viuilufiii' zu diesen Feststellungen

sprecbeu nuu Low (1) uud 11. Fischer (1. c.JL

die Hypothese ans, daß aacb bei böhereo Pflanzen

ein, so werden tickanntlich allerorts hauptsächlich eine gewisse Konzrntratiou von Zucker in den

zwei Faktoreu physikalischer Natur, nämlich i Zellen eiu Faktor sei, welcher die Pflanze in den

Trockenheit and Helligkeit des Stand- {blfibbaren Zustand bringe and sttitzen sie doreh
orte- als der Hltitcnliildunijr fordcrlicli nannt ; < ine Anzahl von Heis|iielcn, die in den Original*

versucbeu wir diese beiden Fakturen etwa» genauer
za analysiere, so können wir zunftcbst an All-

bekanntes anknöpfen (vergL z. d. folg. Ausfftbr.

luitteiluugen nachgelesen werden mögen.

Es wird nnn einleaebten, dofl man zwischen

dieser Uypothtee und der andern, vorhin ans-
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gesprocheneu. duß Niilirsahmangcl der oder] ein lebhaftes Warhstum die AusbUdimg Ton In-
richtiger ein blUtonbildender Keiz sei, leicht eine florescenz und lilüte begleitet.

Brtteke schlaKcn kann, wie dies aoch die beiden I Wie itm in den Tenehiedenen Pillen min
genannten F'orsrher tun; fiffmlmr ist Reichtum anch sein mag, soviel ist frt'wiH. (laß für einen

•n Zucker, allgemeiner organischen Stoffen, gleich-
^

andern Vorgang Keicbtuui au organischer Nahrung
bedentend mit wenn avch nicht at»olatera , so

;
unbedingt erforderlich ist, nämlich filr das Reifen

doch relativem Manfiel un Niihrsalzen . nntl wir
i

der Früchte und Samen. i-t finc der Wissea»
k()nncn die bisherigen Auälüliruni^en etwa folgender- j scbaft wie der Praxis nur aikubekunute Tatsache,
maßen zasammcnfikssen: Fttr optimales, TegetatiTCs daft man anter Umständen Pflanxen wohl sam
"NVachstuin müssen dir /iiL'etuhrten orpanischen Mlillien n\}Ov ni<hf zum Anset/on von Früehten
wie anorganischen Nuhr^totle in einem heslininiten bringen kann, da die liedingungeu für beide Vor-
gegenseitigen Terhiltois stehen. Wird das Ver- g&nge trotz ihrer engen seitliehen aad arsleü-
hältnis peiindert zugunsten der orpanischen und lieben Verknllpfiiiij; nicht identisch sind (ver|.'l.

zuungunsten der anorganischen Nährstoffe, so auch weiter unten), in den K Icbs'schen Arbeiten
be\virkt dies bei allen Pflanzen Hcmmunp des (finden sich viele Belege dafilr. daAgansnnabhäogig
Wachstums, hei viehMi hisf es außerdem fJllitpn- vnn ih r Fru)^e durch welcherlei Reize man die

and Fruelithildung au.s. In der Literatur Uber die Kepruduktiun auslöst, dies nur dann mit Erfolg

Bedin^'un):en der Rlüienbildung findet sich nicht geschehen kann, wenn die Pflanzen vorher doreh
selten, hauptsachlich im Anscliluß an die Sachs- kräftiges vegetatives NVach-tnm Gelegenheit ge-

sehen Untersuchungen Ulier die bluteubüdenden habt haben, sich mit den für den Aufbau und
Stoffe die Frage aufgeworfen, ob blOhreife Pflanzen die AasgestaltnngderFortpflanzungsorgane nötigen

bezw. I'flnnzenteile ärmer oder reicher an Ran- Stoffen zu füllen. Im allgemeinen wird es also

stolfen seien als nicht blubreife. Ii. l'^iscber empfehlenswerter sein, den Vorgang der liepro-

(1. c.) nennt Ooebel als Vertreter der ersteren, dnktimi im Experiment als ätionomen anstatt

K 1 e b s als Verfechter der letzteren, seiner An- als autonomen Vorgang herbeizuführen , es sei

sieht nach rieht i^'cn Ansicht. Ich selbst möchte denn, daU man von solchen Manien oder andern

anf Grund der oben referierten Brfabningstat- j Gebilden aasgebt, die sehr reich an Reserre-
sachen plaulien. daß die Frapestelluiip, „ob ri icher • Stoffen sind.

oder ärmer uu Raustotfen" falsch i-t, daiiuii aucli Dali iUinln h lirm reiclilirlirn I.ichtL'enuß auch

eine Entscheidung zwischen beiden Alternativen I genttuendc Wiknnezutnlir da- lüüiieu fordert bezw.

nicht getroffen wenien kann: ilim nicht der ermiiglicht . ist <;leiclifallh durch viele l!eis])ielo

größere oder geringere ixeichuini an Siutien. iiiciit /.u belegen (vergl. Möbius und Voi litin^; |l. c.)).

die Quantität, vielmehr die Qualität der Nahrung Ferner aoch« daß umgekelirt durch zu reichliche

u 11 tor-<'lieidet vegetativ und froktifikativ wachsende Frwärmung und dadurch liedingte i^roßere t'iipig-

l'll an/i n. keit des vegetativen Wachstums das Itlühen der

l)ie Frau'e, warum der ÜberHuß an orpauischen Pflanzen unterdrückt wenlon kann. Inwieweit in

Stofi'en (Kohlehydraten, Zucker) l!lütenllildun^' diesen Fallen mit der Wärmezufuhr stoffliche

fördert, ist zweifellos in ver.sehiedener Weise zu Veränderungen in der l'Hanze vor sich geben

lieantvvorten. in manchen Fällen wirkt Reichtum an und als blOtenbildende Kelze dienen, ist m. W,
Zucker bloß neuativ. d. ii. Iicmnit das vc(;etative nicht genauer nntersncht, es muß daher hier dieser

Wachstum und lost dadurch indirekt ithUenliibiunv kurze Hinweis genügen.

ava, ohne daß Zucker als Baustoff in Retracht Kommen wir nun nochmals auf den Nähr»

kommt. Dies dürfte meiner Ansicht nach z. H. ,
salzniangel zurück ! Nachdem .soelien das Ver-

für die oben genannten Versuche mit Vauchcria liältni.s der organischen zu den unorganischen

in Zuekerwasser gelten. Jedenfalls kann man. sioihii abgehandelt wurde, soll nan noch der

wie unten noch gezeigt weiden soll, durch den
i
Begriff: „anorganische Nalirung" etwas weiter zer-

Entzug bestimmter Niihrsaizc und dadurch bc- I gliedert und untersucht werden, idj auch eine Ver-

dingte Hemmung des Wachstums eine el enso Schiebung des Verhältnisses der einzelnen Ndhr-

üppipo Rildunp von (Jescblechtsorpanen bewirken salze, wie es für vegetatives Wachstum günstig

wie durch Kultur in Zuekerwasser. II. 1- i s e h e r ist, als blUtenbildender Reiz wirken kann. i>ollen

(1. c.) andrerseits nimmt an, daß di-r Zucker alle N;ilii-alze uieichmälSig abnehmen, oder kommt
eine Rolle als Retriebsstoff tUr die Rlutenbildung es darauf au, daß einzelne äalze entzogen, andere

zu spielen habe; tatsächlich ist ja auch bekannt, der Pflanze belassen werden, wenn man sie zum
daß vielfach mit dem Aofbldben ein Maximum Blähen zwingen wili v

der Atmungstätigkeit zusammenfallt; ganz he-' Für verschiedene Fälle wird diese Frage

sonders dann, wenn aus ökologischen Gründen auch verschiedene Antworten verlangen; es darf
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wohl aber heute schon als ausgemacht gelten,

dftB ganz besondere hftnfig der EnUug oder die

VrrmindernuK 'l''" ^tirk^tnfnialtiu'cn N;ibr>alzc

und im Zusammeuhonge damit eine Vermehrung
der anderen, nunal der Phosphate, wirksam ist.

Im An'-chliiB an die Klebs'schcn l!o-

obachtungen konnte ich dartun, daß Vaudteriu

dum besondere reiehlteh Gesebleehtsorguie bildet,

wenn m;in ans der Knoo]i'sfh('n l.r«.sunp. in der sie

koltiviert wurde, die Nitrate weglüUt; Entfernung

der Phosphate hatte nicht dieselbe Wirkung.
Auch ftir höhere Fflancen findon sich viele

analoge, allerdings mehr bciläutigc Angaben:
Hfiller-Thiirfan (4. Jabresb. d. deotaeh.

Schweiz. Vcrstuhsstat. Wiidonswcil 1896) emp-

fieblt die Einschränkung der ätickstoffdQngung,

wenn man TopfpUanien zum Blfthen bringen will.

Derselbe Autor (ebenda. 3. .Tahreslier.) findet,

dali Kartoffeln dann 8])äter blühen, wenn man sie

reichlich mit Salpeter dSngt, als wenn man diese

Dnnpin*; unterlillSt. Weitere derartige Anf:al>en

finden sich noch in großer Anzahl besonders in der

gftrtnerischen vnd landwirtscbaftliehen Literatur.

In andern Arlieiten findet sich dieselbe Kr-

fabrung in positive Form gekleidet, es wird nicht

sowohl Wert anf Mindening der StlckstoffiEoftihr

aLs auf Vernu linniL' der /ufulir andrer Xillir-

salze, nämlich der l'hüi>phatc, gelegt. Jiesonders

gtostiiir ^rkt reiehUehe Phosphatmlhln* anf die|

Ausliildniis (br ^rörhto; nach Ad. Mayer
(Agrikulturchemie. 3. Aull. 1886. S. 261) Le-i

günstigt Phosphatraftihr das Ausreifen derGetreide- j

körner. wahrend fiberreiche Stickstoffzufuhr die

Fmchtreife verzögert. Wenn Saossure (Chem.
Untenvebnngen über die Vegetation. 1804) be-

obachtete . dall Kre>-se, Bohne um! andere

Pflanzen, Meun sie in destilliertem NVu^scr ge-

dichtet werden, zwar bitthen, aber keine Samen I

ansetzen, so dürfte, abgesehen von all^'enieinrr

Schwächung, die unter solchen Jtediugungen

nattriich nnvermeidlieb ist, gani wesentli^ aach
der Mangrel an I'liosjihaten den Truehtansatz ver-

hindert haben, der, wie oben gesagt, in anderen

Fällen aach durch Mangel an organischen Stoffen

beeinträchtigt werden kann. Es gibt ferner Sachs
(Wurzb. Arb. lid. 2. 1880. S. 457 und 458)1
an, dafi die Uonkcirttbe durch stariie Phosphor-

dlkngnng, d. b. durch verhältnisniitliipen Stick-

Stoffhttnger vcianlaUt wird, bereits im ersten,!

statt im sweiten Jahre zo blähen. Kaehs selbst

regt an diesem Orte /nr weiteren exiierimentellen

Verfolgung derartiger Erfahrungen au, und eine

solche hätte wohl zweifellos weitergeführt, als

der seither entbrannte Kampf um die Natur der

„blQtenbildenden Stoffe", — Eormstoffe, wie sie

H. Fischer im Gegensatz za den Bin-' and

Keizstoffen im Pflanzenkörpcr treffend nennt —
die als einigermafien metaphysische Gebilde Iber

oder liintrr dnnjenifien Stoffen stcdien, welche

durch die chemische Analyse in der Ptlanze aach-

gewiesen werddh können.

Die hi>herii;en AusftiliruiiLrcn zeigen, dali

schon seit längerer Zeit in der Literatur die

Rede ist von Beztehnngen zwischen Stidnteff-

niangel und Hlüfcnbildung; ich darf hier wohl

darauf hinweisen, daß ich in einem Vortrag vor

dem Natarw. Verein f. Schlesw.-Holsteln (seteem

wesentlicher: Inhalt nach abi;edrackt in den

Schriften des Vereins lid. 12. S. 377)

daraaf hinwies, daß „yiele Pflanzen dem Stick-

stoffnianu'cl ab/uhclfen .suchen, indem sie unter

Aufgabe ihrer eigenen Existenz für Nachkommen-
schaft sorgen, d. h. blühen and frnehten*. Idi

hatte auch schmi früher im Anschluß an meine

genannten Experimente mit Yaucheria den Ver«

such gemacht, BlOtenpflanzen dnreb Knltor in

stickstofffreien Le.^nn'jren /um frllh/eitiiren ülühen

zu veranlassen. Ein Teil dieser Versuche hatte

keinen Erfolg, weshalb die Verüffentlichnng onter-

blieb; inniierhin pclanc es ?.. H. beim Hafer und

bei Utricularia durch ötickstoffentzug frülueitiges

Blühen ansznlAeen.

Kommen wir nun endlich auf die zu Be-

ginn dieser Mitteilung genannte VeröffentUcbang

Lftw's (2) zn sprechen! Unser Avter hat

das Kcsnltat zn verzeichnen, daß beim Buch-

weizen sehr walirscheinlich Entziehung von Stick-

stoff die mtttenbildnng znr Folge hnt, doch er-

gaben sich, wie er fand, individuelle Differenzen.

Ferner zeigte sich, dali bei der Erbse keine

BIfltenbildnnf infolge von Stickstoffhnngel eintritt,

da die unteren Plätter im stick-tofflinnper rasch

absterben, so dali dem Stickstotfmangel im Safte

abgeholfen wird nnd oben neue Blltter erscheinen

können. Dies an der Erbse erhaltene Resultat

ist nicht neu; vielmehr tinde ich schon bei Hell-
riegel (1888) die Angabe, daß Ijegnminosen bri

Stickstoffmangel ebenso lange vegetieren als bei

Stickstoffzufuhr, aber nur kUiimierlich und auf

Kosten hinten absterbender Orgnne.
Ks sei schließlich noch anireftlhrt . daß

Low (1) in seiner früheren Arbeit einen Ver-

aneb beschreibt,' dessen Ergebnis itM Ähnlichkeit

hat mit dein oben erwähnten Saehs'schen Hnnkel-

rübenversuch: lierstenptlanzen, die iu einem liuden

wuchsen, in welchem der Gehalt an Stickstoff sich

zu dem l'hosphor>;ehalt verliielt wie 3:1, zeifiten

eine um 16 Tage verzögerte Jiiuienbildung gegen-

über andern Gerstenpflanzen, die in einem Boden
(;eztuhtet waren, in dem dies VerhiUni» gleich

1 : 1 war.
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Kunze, O., über SHureausscli« i<lnn;i hoi

Winzeln und Pilzh^7)hen uud Uire lic-

deiitung.

(Jthrb. f. wiss. Bot 1906. 4f. 375-91.)

Die anregende Arbeit, aber deren wesentp

liclien ^ilialt liier litriflitel werden soll, stammt

aas dem Jenaer butaiiischen Institut. Mach einer

liiitoriscben Einleitung wendet sich der Verf. m-
nlcbst zu einer Nachprüfung neuerer Angaben

Uber die cbemiflcbe iiatur des Wurxclsekrets,

Der Ansieht Ooebel's, dnD beetimmte Warzeln
Ameisensäure aasscheiden, schließt er sich an

und «eist die Richtigkeit dieser Ansiebt dadurch

nach, dali er charakteristische Kristalle des lilei-

formiates im Wvmlsdtrat anr Abscheidung bringt.

Den Ansrhaunngen Caapek's Ober die Wurzel-

aosscheiduQgeu kann er im all^'cmeinen nicht bei-

pflichten: er kftlt dessen aucli M-iion von andern

Forschern wegen ihrer iniipni l'nu alirscheinlichkeit

abRewiesene Hypothese, dali Wurzeln saures Kali-

phosphat ansscheiden, dieses dann aus Chloriden

des Erdbodens Salzsäure fn i iDarhen und die

letztere endlich üodenbestaudteile aufschlieUeusoll.

fir ffffsUt, Yfu schon Jost (Pflanzenphysiologie,

S. 117) vermutet hatte, beweist er. daß nämlich

die von Czapek im Warzelsekret nachgewiesene

Fbosphorsftvre (mindestem zum allei^Bten Teil)

aus alißestorbencn oder abgerissenen Wur/el-

liaaren stammt; auch von der Schwefelsäure, vom
Cakinn und Kalivm, die er, wie Czapek, in der
Wurzclausscheidung nachweisen kann . gilt viel-

leicht dasselbe. Kr stützt sich auf Versuche mit

Kehnlingen von Sa^tamine hört., deren Warzel-

sekret Lackmuspapier stark riitet. Welche Säure

nun ausgeschieden wird, kann er allerdings nicht i

ermitteln nnd glaubt, daft es sieh (aotter um'
Atiiiuiigskohlensäure) um eine organische Sfture

noch unbekannter Natur handle. — Auch die An-
sicht Czapek's, daU HyasiBthenwnneln smre
Oxalate ansscheiden, kann Kunze nicht bestätigen.

Es folgen Versuche Uber Korrosion der

wichtigsten gesteinsbildenden Mineralien durch

Keimwaiselii. Nach 10 tägiger Kitltar TOn Keim-
lingen auf polierten Platten waren angeät/t

Marmor und Wollastonit , nicht aber Orthoklas,

Oligoklas, Labradorit, Apatit. Muscuvit, Horn-
blende, I.eueit, Elaeolitb, Hiotif. AiiM|iliyllil. Von
Glasern wurde stark angeätzt iiii lUeiglas aus

der Jenaer Glashütte, andere Glassorten nicht.!

I>a diese Ergebnisse gelten für IMIan/i ii mit sf;irk

sauren) (liuchweizen , Balsaniine) wie mit kaum
saurem Wvnelsekret (Senf), dürfte es sich hier-

bei nm Kohlens:iiircwirkung liandeln. Wenn, im
'

Gegensatz zu andern Angaben, Apatit nicht an-

legriliNk wurde, to erklirt dies T«rl damit, dal

er dies Mineral als großen Einzelkristall oder

in Form einer sehr dicht gefügten Platte ver-

wendete; es ist also auch die ^ysikalische Kon-
>isten/ der MiDoraiirn neben dcmi Chemischer

(Qualität von Hedeuluug.

ökologi'ich interessante Ergebnisse hatten

Knlturversuilie in Tulvern ver.schiedener Mine-

ralien, die mit einer schwachen Ammoniumnitrat-
lösong getrinkt waren. In Granit- und ganz

besonders in Lcucit-Basaltpulver wachsen die

i'dauzen besser als in Saud, offenbar weil sie

ans den ersteren Mineralien Ealiam und Phosphor»

säure gewinnen können, und zwar um so mehr,

je stärker sauer ihr Wurzelsckret reagiert. Aber
selbst im besten Falle wachsen sie nnr ziemlich

kümmerlich, auch dann, \u-uu den genannten

Mineralien noch Gips und Apatit beigegeben wird,

und zeigen damit, daß sie solche nnverwitterte
Gesteine doch nur in ungenllgendem
Maße aufschließen k n n e n.

Ein weiterer Abschnitt bringt Angaben über

die Stftrkc der Säureproduktion der Wurzeln einer

sehr großen Zahl von Pflanzen: diese werden in

drei Gruppen gebracht
,

je nachdem sie viel,

wenig oder gar keine Säure (d. h. so wenig, daß
sie mit Lackmus nicht nachgewiesen werden kann)

sezcrnieren.

Hiofif zeigt sieh ein Panllelismi» «wischen

S,ii;rr;iu--(!ieiiliiiig Und IJas<'li\s llclI.•^igkoit der

l'tiauze. Interessant ist ferner, datt Getreide-

arten, welehe fttr anspracbslos gelten (Mids, Hirse,

Koggen, Hafer) ,stürkere Säureausscheidung auf-

weisen als solche, die guten liodeu verlangen

(Weizen, Gerste). Fast alle nntersvehten Wiesen-
gräser ließen Sanreansscheidung veruiis.sen; der

Verf. hält es für möglich, dali die Dttngungs-

bedarftigkeit der Wiesen damit ihre Erklärang

findet. Hei den Caryopli} llaccen zeigen die Spezies

mit starker Wasserdurchströmung wenig, die

andern viel Sftnreansscheidnng. Diejenigen Papi-

lionaceen , von denen bekannt ist, daß sie für

Kalkdüngung dankbar sind, zeigen wenig saures

Wurzelsekret, andere, denen Ca nicht künstlich

zugeführt zu werden braucht, halten stark saures

Wurzelsckret, mit dem sie sich ofl'enbar kalkhaltige

liüdenbeslandteile selbst aufschließen können.

Viele Mykorhizenpflanzen, Nitrophyten und auch

andere Pflanzen , die niUirsal/reieben Standorten

angepaßt sind, lassen ."^aureausselieidung vermissen,

ebenso Sandpflanzen, die offenbar auf die im Boden-
wasser gelösten Salze angewiesen sind.

Es konnte weiter nachgewiesen werden, daß
die Sftnresekretion nicht ])araliel der Größe der

Samen geht und gleicbfails nicht dem Itesitz von

Wurzelhaaren. Was den Ort der bäureausscheiduug

Mgeht, so neigte sieh, dnB die von Kny so-
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genannte Ilaaptaufnabniszone der Nfthraalze (d. h.

die Zone, welche beginnt einige Millimeter scheitei«

w&rls vom Ansatz der jüngsten Haare) aach die

Zooe Ut, welche Lackmaspapier am stärksten rötet.

Überraschend groß ist die Zahl von Pflanzen,

bei deren Wurzeln der Vorf. Silureausscheidang

mittels Lackmaspapier ttberhaapt nicht nachweisen

konnte, and dt er der Aniieht ist, daS der Ein-

fluß der Kohlensäure auf die Dodeuaufschließung

im »Ugemeinen aberschätzt wird, sacht or nan
nach andern Fhktoren, welche die Pflaaze in

ihrem Nährsalzerwcrli unterstützen. Er findet

dieselbe in der Tätigkeit von Pilzen im Boden
and itellt mr Begrttndang dieser Ansicht die

folg«iidtti Verradi« an:

Polierte Ißaenlitacke wurden mit raycel-

rrieliein Huimiibodeii belegt. Apophvllit, Wolla-

stonit. .\patlt and ganz besonders Marmor uiinlcn

bei solcher Versuchsanstellang von den Pilzen

aUik angegriffen, starker als on Warzeln höherer

Pflaaseu. Der Verf. hält dafür, daß die in diesen

Versuchen erwiesene Aogreifbarkeit des Apo-
phyllit die sogen. „ZeoNtiitheorie* unterstützt,

nach welcher die aus den l-VIdspaten (sowie

Leacit nnd Kepbelin) bei Verwittening entstehen-

den Zeolithe die Hftvptalkaliqiielle der Pflansen

darstellen S tilen.

Pilzkulturcn aaf Gesteinspulvern, die mit

Zvekerwuser md AnrnionnitnitlOflang angefeaelitet

waren, < iltuI i ii. 'lul' Üasalt-, etwas weniger (Jranit-

palver, nicht aber äand das Wachstam ermöglichten.

Verf. verweist auf die große Literatar «her Ant-
srlieidung nrgani><'lier Säuren iliin li \'\]/{ leli

öäuren nach ihm bei der AutschlieUung dieser

Oetteine titig sind; bei seiner Versachsanstellung

dürfte nach .\n>i(lit de- iJef, auch die durch

Ammonkonsum uus dem Ammonnitrat freiwerdende

Salpetersivre wesentlich an dem Erfolg mit-

gearheitet hahen.

Ans diesen Versuchen zieht der Verf. den
SebliiB, dal den Pilzen wabraebeinlicb eine größere

Bedeutung hei der linden/erlemmg ziikoniine al^^

den Wurzeln höherer Plianzeu. Ein Hinweis
dannf, daß Toravssiehtlich aneh die Mjoorbizen-
hihliing wegen der aufsrhließenden Tätigkeit der

Pilze fUr die höheren Ptlanzen von Hedeutung ist,

beechlieftt die Arbeit.

W. Beneeke.

Zur Biologie der Wasaer-
bakterien.

CZenlrnlhl. f. Bakteriol. 1906. II. .\U. 1«. «IM, 717.)

Auf Czapek's Anregung und in Czapek's
Laboratorinm bat der Verf. nmftchit die Flora

des destillierten Wassers nnd im Anschluß daran

die Kniährungsansprüche mehrerer zum Teil dl*

bei gefundener Pakterienformen näher studiert.

Dabei ergab sich zunächst, daß die Qualität des

angewendeten Glases bei der Vennehrnng der

vorhandenen Keime eine wesentliche Rolle spielt:

Die Vermehrung ist um so stärker, je waaaer*

loslicher die angewendete Glassorte ist. INt

Temperatur heeintiußt die Vermehrung nur in-

sofern, als die Höchstzabl der Organismen un
so eher erreicht wird, je günstiger die Tenlperat^

Verhältnisse sind. Später tiaut die Keimzahl

wesentUck ab. Aach qualitativ ändert sich die

Flora des Wassers mit der Zeit nnd zwar ii

der Art. daß zunächst die anspruchsvollsten .\rlen

auftreten, welche dann später dorch die ansprach»-

loseren verdrängt werden. Bei einigen

erschienen /uniichsf als an>pruchsvolIno

nacheinander der BacHUa hydropkilu» fiuem, B.

ßuoftiem» hmohUis, B. ftavens, B. ruber oquäläk,

IL Candidus, eine rote Torula und andere: diett

verschwanden allmählich, und schließlich bliebca

als anspntchsloseste Formen Baeilbt$ rv&er, SarriM

flava, Ma rnroccus aquntilis und eine weiße Torula

übrig. Dieser allmähliche Wechsel der Wasser*

flora, wie ibn Aussaaten anf Oelatineplatten zeigten,

wurde licsfätigt dureh Aussaaten auf Platten von

nährstoffarmem Substrat (Gipsplatten und Filtrier»

papier. mit Glasdekokt getfiUikt) und dirdi

Auhäufungsversuche in LOenngen verschiedener

Kohlenstoffverbindnngen. Bei der Untersnchuig

der Emährungsansprücbe der Tersebiedenen Arten

erwiesen sich die zuerst auftretenden .\rten

noch entwicklungsfähig in 15 ^'/o igen Xraaben-

znckerlflenngen ; die za ihrer Entwleklirag nStige

Mininialkonzentration lag für Traubenzucker bei

198.10 bis 198.10 i^^o. Dagegen vermögen

die zaletzt erscheinenden Formen noch bei einen

Trauhenzuckergehalf vonl98.10-'M)isl'.tR.10-'"/«

za gedeihen, und bereits in 5 ^/» iger Lösung stallt

Traabenzaeker als NftbrstolTqaelle für diese OrK*-

nisnuii hinter einfacheren Kohlenstoffverhindungen

(Harnstoff, Kaliumacetat u. dergl.) zuräck. In

bezug anf den Stickstoffbedarf, der durch Anunon*

snlfat oder .\niinoninni|dio-phat befriedigt wurde,

ergaben sich ähnliche Gesetzmäßigkeiten f&r die

zuerst nnd die znletzt aoftretenden Wasaer-

bakterienfornien. Bei Ammoniumsiilfat liegen die

unteren Grenzen zwischen 66.10""" und 66,10~"*.»,

bei Ammoninmphosphat zwisehen 66.10-" und

GtLlO-if",,. „,„1 fi,,, .,ii,> Können liegt das Stidt-

stoffminimum niedriger ul» das Minimom ftr

Tranbenzacker. Die Versuche wurden mit je

4 ccm I.o^nnu fuhrt . so daß die alsolutc

Menge der gegebenen Nährstoffe äußerst gering

war. FBr den Pbosphorbedarf ließen aieh die
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MifliiiMlwerte für keine der untersuchten Fümien
emittalB, d» ««emnelieinHcli »m dm mwcndcten
Glassorton stets iin KiitwicklnnggenfigMide Mengen
Pbosphursäure gelöst werden.

Nebenber wurden smn Vergleich nneb einige

andere Orpaiiismcii iintcrsnclit . wdbci sich das

interessante Kesultut ergab, daü das Wacbstains-

ninimam der YersehiedMien geprOfken KebtenstolT-

verliindungen für Aspergillus niger fast ausnahms-

los weit höher liegt als fftr Mucor mucedo. üo
ist Ar dM WaehiHm des ersteren die Minimal-
konzentration des Traulicnzuckcrs 198.10~" " o,

i

für das des leUtereu lys.lü-'" "/o. Kür die

Konidienbildnng itt das Mininram bei ereterem'

198 K»-«'» „, l)oi Mucor 198.10 %. Durch I

chemischen lieiz (Zinksulfat 0,003 "/u) lielS sich

der Orennrert ftr Waehstam nicht, di^g^en wohl
der fDr die Konidienbildong beider Pilse herab-

drücken. Behrens.

Nrae Ltttratv.

1. AllfeaiciML

JuBt'n botanisihrr .luhifsheritht. (II(r,iii>gi'jf. von
F. KtHiii.-.i .".•J. .hihrKanjj |11H)4). II. Al.t. Heft.

.Vllgfii.i'ii» I llai./i ii'ji nj;ra|ilii<' 11.
1

'liunüfiint'ograpliie

^luf^^•r^'u^>ll>.^l^i hrr Laiuler (Sililufh). Cheinibcke
l'li\si(ili>t.'ii-. Mnr|iiH>li>i;i<> der Gewebe. Bacillaria»
ceen. liiysikalisfia- rii\ >i<i|upti>.

Kooh, A., Jahresl'i ri< ht üIm r dii- Kortsrhritte in der
Lehre von üvn Garung»urgani»men. \1V. Jahrg.
MOS. Uipsig 1908. 8» S» S.

iL Bakterien.

Chiok, H., A study of (he luines» of uitritiration

«Ith reteiL-iu<> to 'the puritication of sewage. (Free,

r. «oc ser Ü. 77. 241—67.)
XOch, At i. onter AllgemeiBes.

III. Pilze.

Cbodat, R., *^ii('li|nes ri'inar<iufs sur la lloie myco-
lo^ii|Ui- des Oriiioiits (O.-deHHUus, cuiiion de Vaildji
Ibull. h« rl>. Hoiss. 2. m't. «. 14?!!— .'•1.)— , C haiu|iit.Mii)ns o1(m-i v( s aux DriiKints-dossoili CD
iU- lt>u5. (Kl.enda. 2. s.r. «. 152 -"m.j

Koch, A-, s. unter .Allgemeines.

Wood«ward, IL W., Two species of :iporoMiu,
(Bhodon. 6. 2S.)

IV. Algen.

QaldakoT, V., Die komplementäre chromatische
Adapution bei Forphym und FhomÜMm. (Ber.
d. d. bot. Ges. S-i. 1—4.)

Keifaler, K. v., UritiaK' zur Kenntnis des Plaaktons
einiger kleiner Seen in Kärnten. (Österr. bot.
/.litsilii .VI. o.\—60.)

M«rrim«D, M. Ii,, Kuclear division in Siygnma Vi ulX
(Bot fM. 4U 49-53.)

ISerbinow, J. L,., Über den Ban und Polymorphie
der Süfnwa-seiMit,"' !'> vouuHa (fUrrojiln}» (mlu (1 1 uf.).

(Scripta iMitaiiua hört, liiiv. l'ftropolitaiuic. äJl.

18 S.)

Btookmayer. 8., Kleiner Beitrag zur Kenuluis der

Sübwagteralgentiora Spit/bergeos (10 Fig.). (Ötterr.

bot. Zeitüchr. A«. 47 - 5:<.)

Tanoer-VullemanD, M., Sur un nouvel organisme

dn planeton du ächoenenbodensee (le A^ftAMÜtM»
ChoMU twatT). (Bull. herb. Boiss. % wtx, 9,
i.v;-5&)

Yendo, K.. A levisod list of Co/rtMimat. fjonm. eolL

eience inp. Univ. Tokyo. SO^ 12. 1—46.)

V> FIccMm«

Brandti Thn Beiträge zur anatomischen Kenntnis der

Ptechleagattang Hamalina (& Tat). (Diss.) Dresden
190«. SC» 8.

VI. Moose.

Farmor, J. B , Sporogeueois in PtäSmrianim. (The
bot gas. 41. 67—68.)

VII. FanqiRaiiieii.

Brainord, B., Nrphrndium Fübi-wm in Venaont.
(Hhodura. 8. 22—2H.)

üavenport, O. E., Hybrid Ä^flemium new to Vennmit.
(Kbenda. H. 12-15.)

Figdor. W., I ber Uegeneration der Hlattspreite bei

iScoiopendrium fkolopendrium (1 Taf.). (lier. d. d.

bot Oes. iL 18-16.)

VIII. Zelle.

Morrtanan* lt. I«., s. unter Algen.
Bohftvhoir, Das Verhalten des Kernes im Wnnd-
gewebe (1 Taf.X (Beih. bot ZeatimlbL 1»^ L SM^-SSL)

IX. Gewebe.

Chrysler. M. A , The nodos ol Urasses (2 pl.). (The
b.n 'A.i/. 41. 1— 17.)

Bcbafi'nit, Beitrage zur Anatomie der Acanthocten-
Samen (18 Abb.). (Beih. bot ZentralbL 19, I.

TJareprang, Cntersnchnngen Qber die Fe8tiKkeit.s-

verhftltnisse an ezseatnsi-hen Organen nnd ihre

Bedeutung fOr die Eriüirung des essenirisel

Dickenwacbstnms. (Ebenda. 19, L 898—406.)

X. Physiologie.

Braaaeale, J. F.. Kffect of rortain solids upon the

grOWtb of seedlings in water culture^ (4 fig.jL (The
bot gaz. 41. 5^1—6.S )

BOKiis and fieddeo, (Jonditions influeacing regene-
rattoD of bypocotyl (4 imag.). (Beih. bot ZentralU.
1», I. »83-98.)

Camus, L., Action dn sntfate dliordteiae snr tss

femients aolubles et snr les mierebes. (Cmnpt tcnd.

14S. 350-.V2.)

Dingler, H., ' l't r ilas herbstlit lie .\ll^terllen <les

I.aube> (arphius Jietulus an genclineidelten

Baumen. (Her. d. d. bot. (ies. S#. 17—81.)
Vlgdor, W., 8. unter Fampflanzea.
tiMdakoT, Mt s. nntw Algen.
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Hildebrand, Pr., I l>pr eine eiceDtUmliche Ersatz-
bildung an einem Koiinling von Cydameti Miltarakt»ii 1

und einem andern von Cyilamm crttü'um (l Vig ). \

(Her. d. d. bot. lies. 24, 39—42.) i

JobaiuiMiii. lias Äiberverfahren beim Frabtraib«ii
mit besondererBerfickoiGhticrnnir der Fliedertreiberei

'

erw. .\nfl.. l:^ Textfii.' . Jena 19CH!. S".

Ko^anin, N., I ber den Eintlub vuu Temperatur und
ÄtherdaiMiif auf die Lage der Lanbblltter. (Oisa.)
Leipzig ia05. 70 S.

Lepeachkln, Zur Kennt niit des Mecbaniimui der
aktiven W«uer«uwcbeidung der Hlaozen (4 Abb.)
(Beih. bot. Zentraibl. 1», I. 409 -52.)

Beelhorst, v., 8. unter Ptlan/rnkranklieiteii.

Stoklasa. J., I'ber die cheniiMLen V(ir<:an(;e l>ci der
A^^inlilati(>u di'> ijeincntaren St.ckstottc.-i diirih
A:i)t<ilia'trr uiiil Fn<l<(iha<trr. (Vorl. Her.) (Ber. d.

d. iMit. (m s. 11. L'J MI.)

Ursprung, ». »niei dewebe.
Wiesner, J., Zur Laubfallfrage. (Bi tnerkiinffcn zu

Ii. DingIcr'H Abhandlaog: .Versuche und tiedanken
zum bcrb.stlichen L*abrall.*) (Ber. d. d. bot. Ge».
2«. 8»-87.)

XI. Tortpflanzung und Vererbang.

B»taeon, W., Baundera, JB. and Punnett, R. C.
Furtber experiment» on iDherlünce in swcct I'eas and
itodcs (pr. act.). (Proe. r. aoc aer. B. 77. 836—ji9.)

XII. Ökologie.

Ohodat, B., 8. anter Systematik.
Hildabrand, F., s. unter Pliysiologie.

IfSbinai M., Über nntzloRc Kigenst IiuIn ii an PHan/en
und das l'rin/ip der St lionbeil. (iW r, d. d. bot.

tirs. 24. 5 -V2)

Ule, E.. Ann isenjirianzen (2 Taf.). (Kngler"» bot. Jahrb.
87. -r>2.)

Warming, B., s. unter Systematik.
Wleaner, J., a. unter Physiologie.

XIII. Systemolik and Pflanzengeographic
Arnes, O., Ilahnnria orbiadota aod U, nacrofiligiOa.
(Uhodora. H. 1— 6.)

. >}>trauthrn 'irttlis. (Klienda. H» Ifr—17.)
Battandier, M., Description d'an nonrera grare de

Sals«JareeM. (Compt rend. coagr^a des soc. aavaatea
en 1906. Science 102--5.)

BlaneliaTd, W. H., A new Rubn» from Connecticnt.
fI!bod..ra. s. 17-1!).)

Bruinerd, E.. üvliridiMii in ibe (feiiiis Viola II. iKben-
d,i. S f. 11'.

Chevallier. L., l"i ui-it'üiii' imii' .-nr la tidrc du Saliara.

(Hüll. herb. lioi-. 2. srr. «. K»-l02.)
Cliodat, Ii., 1 )l>-er\atioiis xir Ic .Macro-l'lanctuu de»^
Hang» ilu Taragnav. (Klieiida. 2.8er. 6« 16:J—84.)
etHalsler, ki-, ^iovilates i'araguarienses. (£bes-

da. 2. ser. «. 188-462.)
Famald, M. L.. A aew Oeum from Vennoat aod

Qnebec. (Rhodora. K 11—18.)— . .\ ^ViIlow fron tbe Fenobscot Valley, ^beada.

Fischer, Th., Mittelrneerbilder. Gesammelte Ab-

handiuncen zur Kunde der Mittelmeerllader. Lcfoag
und Herlin 19(H5. 8». 480 S.

Orofs, lt.. Zur Flora deti badisehen Kreises Keurtaat.

(Mitt. bad. bot. Vereias 1906. 6»-88.>
Hayek, A.T., Di«Verbreitungsgrena« tfldlidMrFlofca»

eiemente in Steiermark (1 Tat.). (Korieis bot. Jahrik

a:. 3M-71.)
Hitoheock, A. 8., Xcites «m North .Viiierican gr.iü'-fv

V. Some TriniuH l'anicum t\pos. Cnie liot. ga/. 41.

64 -66.)
House, H. D., Observationü ou Vogonia (Isolna) rrrti-

viUüt.i. (Khodora. H. 19—21.)
Isaler. Die Gefärsitflanzen der rmgebung Cobnar».

Nacbtrage und Berichtigungen. (Mitt. pbilowtlk.

Ges. Elsafil-Lothrinfaa 1905. U. 888-906.)
MaedoagaL D. T., dolta of the Bio Coloiada

(1 Karte, 6 V\f..\ (CoBtrib. f. th. New York bot
parden 1906. 16 S.)

Naei{< li. O., und Thellung, A.. Die Flora des Kantons

Zürirh. I. Teil: Die Ihidcral- und .\dvpntivflort des

Kantons Ziiriib. Züru h l'-Mif".. -s" ^2 S.

Pilger, B., Zwei unbebcbriebene Oantalai-etn des Her-

barium Boisaier. (BnIL berbi Hoiss. % tix. t,

10»—5.)

Transeau, B. N., The bogl and bog flora ot the

liuron River Valley (16 flg-X (The bot. gax. 41.

17-42.)
Vierhapper, Monoj^raphie der alpinen Erigtron-kTitn

Eurujtas und Vorderasiens (6 Taf., 2 Kart ). (B«h.

bot. Zentraibl 1!», II. HSj-560)
Warming, E., Dansk Plantevaekst. 1. StrandvegeUtioa

HM Bilieder). Kabenhavn of KriatiaaU IMS. 8«.

325 ü.

XIV. Angewandte Botanik.

Hellwlc» Jahrbuch des Schlesischen ForstvereiM ftr

1906 (1 Karte). Breslan 1M6. 8*. 881 o. Vm&
LACor, E., Sur I*hordteine, alcalolde noaveso ivtb«

dos germes, dits touraillons, de l'orse. (Joofi. de

pharm, et de chim. 6. adr. 98. m<-8L)

XV. Verschiedenes.

OiUay, E , Die Organisation des botanisden
riebt." an der KrI. hdllündischen landwirtschaftlich™

.\kadeiiiie zu Wageningen. I bers, von \. May"-

(:! l at. u. ') T. xttig ). (Landw. .lahrb. M. ^'M

liignior, O., Kssai sur l'hiatoire du jardin des pUnte»

de Caen (2 Taf.). (Bull. aoc. Unadonae Nomaadie.

5. s^r. H, 27-175.1
Rooho, A., Biogr^nie de Bemard I^enaull bycc

extrait de sea notieea scientiflques (10 Tai.). Autaa

1906. 8« ISO S.

Fereonalnaeliriclitoii.

Am 28. Februar d. 3. atarb der A^alent sm
botanischen Institut der landwirtschaftlichea Akadenit

zu Puppelsdorf, Dr. von der Grone.

Brat« Akt«it«ac: OrlglaalaMitBaisaiw. Jlkiilck M Hafl». i

SwsU« Afctallaagt BaaprtaliufCB, lahatlMifalws aa». Jttfliali IN :

A>»BS»lwUfH<» kamplatUn JahrgancM 4tr BotaalMkaa Mtnng:
1 1. «od tt. «M
tMIbrit.
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Redaktion i R Graf ZU Silns-Laubacli. Friedrich Oltnant.

IL AbteUnng.

Die lledaktioo überaimmt kein« Verpflichtung, unverlangt eingebende Bücher su be^recben oder surttckzuaenden.

Be»jprechangen : 0 1 1 m a n n s
, Friedrich. Mor-

phologie und Biologie der Algen. Bd. II. — Warm

-

bohl, H., l'ntersiichungon aber die Biologie stick-

stofTbindender Bakterien. — Rosenblatt, Steph.,
Zur Kenntnis der zur (jru|ipe der Tuberlcel*
haiiUen gehAranden siorafesten Mikroorganiiiaen.
— Oo«b«l. K., AilgemeiiM Regenerationsprobleme.
— Bftbe, Frani, f her die Austrocknuntrsfahig-
leit gekeimter Samen und Sporen. — Preiaaufgabe.

Ottmasmi, FlriiAdriofa, Morphologie und
Biologie der Algen. Bd. II. Allgemeiner
Teü. 1905.

üaitaT Fischer. Mit » Tafeln und 150 Abbildungen
inTtaA. 448ft

Dem ersten 1904 erschienenen Bande, der die

morphologiacben VerbältniMe systematisch uacb
den cisMlnai Flmiilieii behudelte, ist verhUtnis-

m&Big rasch der zweite pcfolpt , der sich im

«eseatUcheD mit der Physiologie und Biologie

der Algen beiehlftigt nnd In 11 Kapitel gliedert.

Im allgemeinen sind jii die Algen biaher

wenig als Objekte physiologischer Experimente
hmntit worden, vnd die Zahl der Beobachter,
die während längerer Zeit die Mccn salfien unter

ihren natürlichen Lebensbedingungen an Ort and
Stalle Btadierten, ist reeiit gering. Die Unter»
sochungen über die Eniilhrungsjthysiologie z. R.

beschränken sich fast ganz auf ättßwasseralgen,

iiso «nf CMwispifieewi, die leicbter n snmmeln
and besonders zu kultivieren »ind. Rei den
Meeresalgen laufen die Experimente meist auf
das Kenstatieren patiiolegisdier Eraebeinnngen
hinaus und es wird hier uorh viel vorgearbeitet

werden müssen, ehe man die Versuchsobjekte so

wiitert irie etwa Kleba die FdMdhsriMi, Oado-
9onien und andere prflnc Algen. Erfreulicher

sind die Ergebnisse, wo es sich um Beobachtungen
ii der freien Natar haadett, aber Uer Mdt ee

wieder an methodisch vergleichenden Unter-
siiOiHini^et) in versebiedeiieti Meeresfiebietcn. Man
kunule dcähalb Kedeukeii aulkrn , ob das vor-

liegende Material für eine solche Bearbeitung reif

war. Ref. meint, daß der Erfolg den» Verf. recht

gibu Dadurch, daß alle Angaben in der Literatur

sorgfUtig und kritiseh sasammengetragen wurden,
kam erst einmal ein ausgezeichnetes Repertorium

zu!>tande , das l>ei keiner der recht zahlreichen

Stichproben, die Ref. machte, versagte. Es aei|^

sich, daß die zahlreichen Einzelbeobachtungen

und -Untersuchungen, geschickt nebeneinander-

gestellt nnd verknüpft, bei einzelnen KapHeia
cchon ein gut abgeschlossenes Hild geben; an

andern Stellen, wo dieses Rild nocli etwas mosaik-

,

artig bleibt, versäumt Verf. nicht, mit Nachdruck
auf die Lücken hinzuweisen und die Punkte an-

I zudeuten, wo künftige Arbeiten am besten ein-

Kapitel 1 (S. 1—23) J)as System der
Algen" behandelt die Gesichtspunkte, die im

ersten Baade bei der Orappiemng der Algen
befolgt wurden. ,,Wir bringen zusammen und

halten für verwandt alle AlgeUi deren Zelleubau

harmomert, deren Ohromatoplioren gleicbe oder
ähnliche Farbstoffe fuhren und gleiche oder ähn-

liche Assimilate liefern, außerdem ziehen wir die

Form der Sebwimndlen ni Rate nnd sneben

diejenigen Algen zusammen, deren Zoosporen resp.

Gameten gleich gestaltet sind; in der Scbwärmer-
fonn sehen wir einen Atavismae nnd neben Ar
jede Algengruppe nach Flau'ellatcn , ^vclrhe zeit-

lebens eine den ücbwärmeru jener cnlsprecheude

Form beeitsen." Yerf. Terknttpft also, indem er

darin den neuern Anschauungen folgt, die ver-

schiedenen Stämme der Aigen polyphyletisch mit

den FlageUaten nnd ItBt innerhalb der Stimme
die Sexualität selbständig und mehrfach entstanden

sein, worin ihm lief, durchaus beiptiichtet. —
Die Abtreaaaag der Sau/Ulm von den Florideen,
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als deren Vorlaufer sie noch im eisten Bande
behandelt werden, wird liier voli/ogcn. Ihren

Anschluß bei lien Ulotrirhalfs (Ulothrix — Ulm
— Prasiola) halt aber Uel. für mindestens ebenso

kritisch wie bei den Flurideen, mit denen sie

den Besitz von Phykoerythrin und den Manpel

von Schwärrosporen gemeinsam behaUen. Auch
die Gattong Boäoehaeie, die, nacli der Bornet-
schen FiRur zn urteilen. Spitzcnwachstuni besitzt

und die Verf. anstandslos zu den Itangiales stellt,

scheint ihm die Kluft nach den Florideen hin

zu tlberbrückcu. Aueh liier liiitte vielleicht das

„Quieta non movere" den Vorzug verdient.

Kqiitel 8. Entwicklung der Fort-
pflanzungsorgane (S. 24- 73). Hier

scheinen dem Ref. die Phaeosporeen etwas stief-

mlltteriieh behandelt zn sein. Bei der Ent-

wid^Iang des Eies wird die Existenz von Riclitungs-

kOrperchen ausführlicli eriirtert. Verf. vergleicht

die ZcUchen, die er bei den Eieni gewisser

Fucaceen gefunden hatte, jetzt den Näbrzellen,

wie sie bei der tierischen Eientwicklung in vielen

Fällen konstatiert wurden, und kommt zn dem
Schluß, daß Kichtungskörperchen im Pflanzen-

reiche bisher noch nicht tiarligc wiesen sind, dafi

aber einzelne Beobachtungen m einer erneuten

Untersnchnng der Frage auffordern. Bemerkens-
wert ist das SchlaOkapitel Uber Homologien, wo
Verf. auch die wette Fassog, die er dem Begriff

»Zygote" gibt, motiviert.

Kapitel Die AlgenzeUe (S. 74—131).
Hier sind die C r a t o ' sehen Utttersnchnngen tber
die Physoden entschieden zn kurz gekommen,
wenn Verf. auch später (S. 150) auf sie zuriJck-

kommt. Im fibrigen gehört dieses Kapitel zu

einem der abgeschlossensten und ttbersichtlicbsten

im ganzen Buche.

Kapitel 4. Ernährung der Algen
(S. 132—164), Auf die Stickstoffassimilalion

wird nfther eingegangen und die Polemik zwischen

Reinke und Brandt erörtert. Bei dem Thema
.AssimUatiOD des Kohlenstoffs" wird die En gel-
mann 'sehe Anschauung akzeptiert, aber auch

Aber Hansen 's entgegengesetzte Ansicht be-

richtet. Bei dem Abschnitt „Stickstoffhaltige

Reservestoffe" hätten die farblosen Zellen von

AidAO\ammon , die später anter „IJchtschutz"

abgehandelt werden, wenigstens eine Erwähnung
verdient. Aach bitten vielleicht einige Worte
Ober die Sekretzellen, die Saovngean bei

MfrUmema vtägme beschrieb, gesagt werden
können.

Kapitel 5. I e 1 1 n sbe d ingungcn (S. 165
bis 200). Die Definition des Planktons ist etwas

kurz geraten und kann so zu Irrtttmem fuhren.

Aneh an andern Stellen, wo Verf. sich nii dem

Plankton beschäftigt, scheinen dem Ref. die

Arbeiten H e n s e n ' s gegen&ber denen aos>

ländischer Forscher nicht genügend gewürdigt

zu sein. Das beste Zeugnis für die Richtigkeit

dessen, was Hensen wollte, ist doch, dafi man

die Methode qualitativer Planktonanalyse norh

verfeinert hat. — Ungern vermißt Ref. ferner bei

I

der Besprechung des „Substrats" die Reinke'scbe

Fonnnlierunc : Fester Meeresgrund ist bewachsen,

I

beweglicher .Meeresgrund ist unbewachsen. " Da.«

jist etwas andres als das, „was fast jeder Fischer

weiß" und deckt sich auch nicht ganz mit dero,

was Lorenz fUr den Quarnero nachgewiesen

I

hatte. Auch die Darstellung auf S. 171 befriedi|l

Ref. nicht ganz. E- hätte z. B. mehr hervor-

gehoben werden können . daß die , Wasser-

ibewegung" zu einer gleichmäßigen Verteilung

des Planktons anf große Strecken hinführt. —
Beachtenswert ist der Hinweis auf das Fehlen

oogamer Ulotrichales im Meere (S. 176) und vor

allem die Auseinandersetzung über Salzgehall

und Turgorfrage (S. 181). Besonders gut gelungen

ist dem Verf. der letzte Abschnitt Aber den Bs-

fluß des Lichtes auf die Vegetation.

. Kapitel 6. Vegetationsperioden
'(S. 201—219). Hier mußte sich Verf. auf mehr

gelcgentliehe Beobachtungen stützen und die Dm-

Stellung trägt daher einen etwas provisorischen

Charakter. Doch sind die zahlreichen kleinn

Daten reeht hübsch gruppiert und besonders der

Abschnitt über „Dauerzustände* ist sehr leaese-

wert
Kapitel 7. R e i z c r s c h e i n u n g c n (S. 220

bis 264). Die Reaktionen gegen das Licht werden

sehr passend bei Volvox demonstriert und daran

die Besprechung der phototaktischen Erscheioosgen

bei den Schwärmsporen und bei den Chrorosto-

phoren geknüpft. Ober den Phototropismu> der

Al|.'en ist noeli wenig experimentiert worden. Es

folgen einige kurze Abschnitte über Geotaxis und

Geotropismus. Ulier Chemotaxis und über

rühningsreize. Sehr lehrreich und anregend ge-

schrieben ist auch das Kapitel Ober formative

Reize, in weldWB besonders der „Abhängigkeit

der Fortpflanzung von derAuJtonwelt" eingröieier

Raum gewidmet ist.

Kapitel 8 (S. 265 --268) bringt eine B^
örterung des sehr dehnbaren Begriih .Poly*

morphismus*.
Kapitel 9. Generationswechsel (S. 269

bis 275). Verf. macht in diesem Irarzen, aber

wichtigen Kapitel den Versnch, die sehr mannig-

faltigen Formen der Fortpflanzung von einem

allgemeinen Gesichtspunkt aufzufassen. Er nimmt

als gleichsam primär vorhanden den Gamophytei

und den ans ihm herrorgehendea oad ndt ihm
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oft innig verbundenen Sporoph} tcn an. Die Zoo*
Sporen der Vaudterien, der Ilfiroäid^, Oedo-
gnnien und Cdeochaden luvoichiiet er als eine

den Brutknospen der Murchuntien entsprechende

Nebenfmchtform, die auf der Oanotoplijrteiiform

auftritt mi(! liier die Fortpflanzungsorgane samt
ihren Sporopbyten oft auf Generationen hinaus

nnterdrfiekt. Es ist nur eine Konsetiooiut dieser

Auffassung, wenn Verf. dann die Schwiirnior. die

ans den Zygoten der Oedogonim, Coleochaeten

und llydrodidjfeH hervoTgehon, den Karposporen
der Florideen und den Sporen der Archegoniaten

an die Seite set/.t. Ein echter Generationswechsel

wird nar in solchen Füllen «nerkannt, wo Garao-

pliyt and Sporophyt gleichsam notwendige Folge-

enebeinungen sind, während die Verhültuisse bei

CWIeria als Pleomorphismus bezeichnet werden.

Theoretisch hat diese Ketracbtnngsweise viel für

sich, weil sie eine gewisse Übersicht schafft. Ref.

hofft an andrer Stelle dortttf niher einzugehen.

Kai>itel 10. Anpassungen (S 276—375).
Las unifaiigrt'iclie und mit zahlreichen Abbildungen,

darunter vielen Originalen ausgestattete Kapitel

behandelt in sehr anziehender "NVeise die Frage,

wie weit die äußeren Lebensbedingungen, besonders

ßeleuchtungsverhiltnisse, Aufnahme der Nährsal/e

and WasserbcweLMing in den verschiedenen Ge-

stalten der Algen , bei denen ein so wichtiger

fiuinativer Falctor wie die Transpiration ganz

wegfilllt, ihren Ausdruck tindt ii; illuilicli, wie die.-«

schon Keinke für die Caulcrpcn versucht hat. —
Die vier letzten Alisclmitte beschäftigen sich mit

<1<'n Epiphyten. Endo]ili.vi''n iiinl Tiirasiten, dem
l'iankton, den Luftalgcii uml der Symbiose.

AahMgswcise (Kapitel 11. S. ;176— 396)
werden endlich die Hilfsmittel und Methoden
besprochen, und den Schiuli bildeu sorgfältig ge-

trboltete Personen- und Sachregister.

Diese kune Übersicht kann natürlich den
reichen Inhalt des Ol tmanns' sehen Ruches nur

sadenten und mir einen schwachen Begriff geben

von der Menge amsichtiger und mühevoller Arbeit,

die darin steckt. Einen Wunsch niüchte Kef.

jedoch für eine hoffentlich recht bald erfolgende

Neuauflage hier noch einschalten , nünilich nach

einem Kapitel, in dem die vegetativen Organe der

Algen vergleichend behandolt worden und unter-

sucht wird, wie weit unsere von den höheren

Pflanzen abstrahierte Terminologie hier noch an-

wendbar ist. Dafikr ktaBten, da der Verf. diesen

Gesichtspunkt keineswegs ignoriert hat, an andern

Stellen , besonders im ersten Bande , manche
Kürzungen eintreten. Die Aufgabe, die Verf.

ich mit diesem zweiten Bande gestellt hatte,

var gewiA nicht ganz eiuüacb. Größere zusammen-
I Arbeitmi aof diooein Oobiete fohlten Hut

gänzlich, und um die zahlreichen Einzelunter-

saehwigen im Extrakt einigermaßen Obersiohtlieh

zu gruppieren, mußten bei dem Bestreben, mög-
lichst vollständig zu sein, öfters Dinge, Uber die

das Urteil noch nicht abgeschlossen war, neben-

einander behandelt werden, auf die Gefahr hin,

Verschiedenartiges miteinander in Parallele zu

bringen. Wenn 08 hier und da scheint* als liefle

die Darstellung an präziser Fassang m wflnschen

tlbrig, so liegt die Schuld nicht an dem Verf.,

sondern daran, daß die BegriAbostimmnng in

der T'hykologic iiorli stellenweise sehr in den

Anfängen steckt. Man muli vielmehr dem Takt-

gef&hl dos Verf., mit dem er nicht spruchreife

Fragen vor^-iditig abwägt und der Versuchung

zu theoretisicren und generalisieren widersteht,

das beste Zeugnis ausstellen. Das glücklich ab-

geschlossene Werk bedeutet für die phykologische

Forschung und darüber hinaus für die botanische

Forschung ül crhaupt einen erheblichen Schritt

vorwärts, für den wir dem Verf. in besonderem
Danke verpflichtet sind.

F. Kneknek.

Wannbold, H. . l 'iitt iHnclinni^en Uber

die liioloj^ie stiekstort'biiitleiider Huk-
tfiicii. Kin Ütitrug zur Keiiutuis der

VeräQderuDgeu im Stiekstoffgehalte des
unbebauteu Ackerbodens.

Inaug.-l)is8. (iottingi'M 1905.

Die mit großem FleilJe und ausgezeichneter

Beherrschung der analytischen Methoden ge-

arbeitete Dissertation , über deren wesentlichen

Inhalt hier zu berichten ist, untersucht ,.die Be-

dingungen der Stickstoffbindung im Erdboden
unter natürlichen Verhältnissen". Sie verdankt

ihre Entstehung der Anregung A I f r. Koch 's

und geht aus von der im Gegensatz zu Herthelot's
klassischen Befunden stehenden Entdeckung dieses

Forschers, daß auch im Winter bei so niedriger

Temperatur, daß die Tätigkeit Stickstoffbindender

Hakterien lahmgelegt ist, Ackerhoden sich an

gebundenem Stickstoff anreichert. Auf dieser

Beobachtung fußend konnte der Verf. als

wesentlichstes Ergebnis die Tatsache verzeichnen,

daß sich steriler Ackerboden von sehr poröser

Stmktnr, mit 16^30 <>/o Wassergehalt, der in

kleinen Mengen mittels Schwefelsäure gegen die

Außenluft abgesperrt and energisch darchlftftet

wird, stark an analytisch nachweisbarem Stick-

stoff anreichert. Es wird also in diesen Ver-

sachen auf chemischem Wege ohne Vermittlung

von Organismen Stiekstoff in Bindung tIberflUirt.
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In xwei YcnnclieD konnte di«i nit Tollkommenrnr
Sicherlicit fcsti^cstcllt worrlen, in drei andern

unter gleichen Ikdiugangoo gehaltenen Yersuchs-

reihen blieb aUerdings die Bindung in Bterilem

Bodan ohne sichtbare Gründe aus. Eine deutliche

bhingigkeit der ätickstoffanreicbenug von der
Temperatar war nicht in konstatieren.

Eine ^'roß«' Zahl sehr umfassender Versuchs-

reihen wurde femer ausgeftkhrt, um den Einfluß

des Wassergehaltes und der DarchlQitung auf

Konservierang und Vermehrung des Hudenstick-

Btoffs zu ermitteln. Hei Untersuchung nicht steriler

Bodenproben ergab sich folgendes Qber den Ein-

floß des Wassergehaltes:
Bei Verwendung dünner, rcgelmiil^if^ durrli-

Ififteter Bodenschichten von poröser Struktur übt

der Wassergehalt keinen Einfluß aus auf den
Stickstoffgehalt , anders aber in Geftkßversuchen

mit größeren Bodenmengen (13 kg): hier ist so-

wohl fttr Konservierung wie f&r Zunahme des

Bodenstickstoffs ein Wass^ergehalf von 20 " o und

mehr am gUnbtigsten ; ein Wassergehalt von 10 "/o

nnd weniger führt je nach der Bfaidangrfonn des

Im Kodon vorhandenen Stickstoffs entweder zu

keiner Änderung des Stickstoflfgehalts oder zu

einer starken Abnahme. Diese letttere ist,

wenigstens dann, wenn der Wasscrpolialt \veni^;;cr

als betragt, bestimmt nicht auf Denitritikation,

vielmehr anf chemische Umsetxangen von un-

bekannter Natur zurürkzufflhrcn. Entwickeln sich

Algen auf der Bodenoberdäche, so übt das einen

gflnstigen Einfloß ans, mibekannt bleibt jedoch,

(ib die Algen die stick-totll itKlftuli ii TSaktorien in

ihrer Tätigkeit fördern oder irgendwelche stick-

•lofliBntbindenden Processe hintuüialten.

Für die Stickstoffliilatiz sterilen Bodens ist

es gleichgaitig, ob S^/o oder 20''/o Wasser vor-

handen ist; ist aber mehr als 80*/o vorhanden,

so tritt Vermindenng dea Stickstoffgehaltes ein.

Was den Einfluß der Bodendnrchiaftung
anf die Stickstoifbilanz sterilen oder nicht sterilen

Bodens anlangt, so ist sie dann ohne Einfluß, wenn
kleine Hodeninengen in dflnner

,
porftser Schicht

verwendet werden; in GefälJversuchen mit 13 kg

Erde von 15 "/o Feuchtigkeit wird jedoch der

Stickstoffgehalt durch hAnftge DnrcUftftnng gOnstig

beeinflußt.

Künstlich hergestellter Humus begttnstigt die

stickstofflnndcnde Fahi^jkeit des Bodens nicht,

kann auch von Bodenbakterien nicht al» ^-(^uelle

in Nährlösungen verwertet werden.

Ein zweiter Teil der Arbeit handelt von

Kulturversucbeu mit stickstoffbindenden Bakterien;

nntersoeht worden Hischknltaren in Nlhrlösnngen,

die das Aiin<omnier drs Azotobakter begünstigten,

femer Keiukultureu des Azotobakter, endlich

Koltoren, die nor ClotlriHtim Fnukmiamm nA
einen mit diesem hartnäckig vergesellschafteten

nicht stickstoffbindenden Bazillus von Troamel-

schlägerform enthielten.

Hei 5 " und bei 50 ° findet keine baktericlk

Stickstofl'bindung mehr statt; das Temperator-

Optimum liegt zwischwi 18 ond 81 Sdiwidm
diffuses Licht scheint die Stickstoffbindnng dorcb

Azotobakter gftnstig zu beeinflussen. Femer zeigte

sich, dafl Mischsnchten stickstoffsammelBder

Bakterien, die auf gleiche Weise gewonnen

wurden, auch gleiche Befähigung zur Stickstoff-

bindung aufwiesen, daß aber Reinzucbten

AzotolrnkteTt weai^eiidi sie unter identischn

Bodinftiinpe 1 pewonnen und kultiviert wurden,

diese Betaljigung in sehr verscbiedcu hohem Maß«

besaflen. W. Beneeke.

Rosenblatt, Steph., Zur Kenntnis der

zur (i(riij)pe der Tiiberkelbazillen ge-

hüremlen sUiirefesten Mikroorganisiuen.

(Flora. 96.
1
Ergänzungsband «.Jahrgang 190S.] 8.4tt)

IMe Yerf. behandelt «im Ansahl der de»

Tulerkelbazillus morphologisch ähnlichen Bak-

terien, welche nach z. T. schwieriger kiknstlicker

Färbung den Fariwtoff aoflerordeotliefa schvtr

wieder ab'riflien und selbst durch starke Säuren

(Schwefelsäure) sich kaum entfärben lassen (da-

her s&urefest), sunäehst nach ihrem knitnrdles

Verhalten und ihren mori»hologischen Eigene haften,

wobei auch die Resistenz gegen Wärme geprflft

wird, dann ihren „morpholugisehen Baa* (Bsa

der Zelle, Auftreten von Verzweigungen, Fort-

pflanzung, Fragmentation), pBiologisches" (a. s.

Farbstoff- ond Slnrehildong) , endlich ,Syst^

roatisches". Als Charakter der unter dem Namen

Mycobacterium Lehm, nnd Neom. zusamoMD-

gefalUen „säurefesten" tuberkelbazillusäbnliebes

Formen bezeichnet die Verf. neben der Schwere

der Färbbarkeit und besonders der Entfärbung

die Unbeweglichkeil, die Gestalt (schlanke, oft

leicht gebogene Stäbehen, oft mit Neigung m
kolbigen Anschwellungen an den Enden), das

häufige Auftreten von Verzweigungen (und zwar

bereits in jungen Kulturen), endlidi den Mangd
der Sporenbildung und die Fragmentation. Bei

der letzteren sollen, wie im hangenden Tropfen

verfolgt wurde, ans den Fftden PlasmaportioBen

austreten, sich abrunden und in Stäbchen bez«.

Fäden auswachsen. Eine Nachuniersucbang därfte

wohl angeseigt sein. Leider hat die Tert dai

Schicksal verzweigter Formen im einzelnen nifht

näher verfolgt, und so bleibt es zum mindesten
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sehr zweifelhaft, ob die Verzweigang, wie sie

•uiBnit, ein« «ehte und eine normide j&«ehein«sg

ist, oder ob es su-h nur um Degenerations-

eneheinuugea handelt. IMft verzweigte Formen
bemtfl ia JtagenB Xvltoran ufkreten, Bpridit

Tir>fh nicht gegen die letztere Aiiscbaunng. Zur

Entscheidung wäre mindestens die Verfolgung des

SdiiektalB der venweigteii FormeB notwendig

gewesen. Nii ht unberechtigtem Widerspruch dürfte

wohl aach die Auffiassang der Verf. begegnen,

lieh der alle die veneliiedenen vnterrachten

Formen nur VarietÄten einer Art sein würden.

Daß wir mit onsem Uilfsmitteln durchgreifende

morphologische üntenebiede nidit ta iranstaUeren

vermögen, ist noch kein Beweil gigen die Ver-

schiedenheit der Fonnen. Die Erfahmng zeigt,

daß man bei scharfer Gliederung in der Erkenntnis

veiter gelangt als ohne eine solche, und darum

d&rfte Wühl an der scharfen, auch artlicheu

Trennung von Fonnen, wie z. B. den Bakterien

der menschlichen Tuberkulose und den an Gras

and in Mo.«t gefundenen, allerdings gesfaltlich

Ihnlichen, aber durchaus nicht jiathogenen Arien,

fesUnhalten sein. Die Tatsache der Nichtübcr-

föhrbarkoit aus einer in die andere Form findet

geeigneteren Ausdruck jedeutalls iu der artlichen

Tnonaag als ia dar Auffassung beider als ver-

idiiedene Yarletäton derselben Art.

Behrens.

Ooebel, K., Allgemeine RegenerationB-

probleme.
(Flora 1905. 06. S. 384^11.)

Die vorlievendi- Arbi'it , der Abdruck eines

aaf dem vorjährigen intoniatiunulcn Botuniker-

IrangreB zu Wien gehaltenen Vortrages, soll, wie

Verf selbst betont, keine zusammenfassende Über-

sicht über die Fülle von Einzeltatsacben sein,

welche die Fmeht der lahlrriehen Regenerations-

studien der letiten Jahnehnte sind, sondern die

allgemeinen Probleme luamnenstellen , die sich

dabei ergeben haben. Diese werd«i ia vier

Qmppen geteilt und jeder voo ihnen ein Paragraph

gewidmet.

Der erste behandelt das l'roblem der Aequi-

potentialitit nnd Regenerationsfthigfcell der Zellen.

Die Resultate der bisher hierüber vorlietienden

Untersuchungen werden in dem Satze zusammen-

gefiiBt, daft die Zellen nm so regenerationsAhiger

sind, je weniger scharf die Arbeitsteilung zwischen

den einzelnen Zellenformeu durchgeführt ist. Für
die Beantwortnng der sidt hier anknttpfenden

Ftage, «oranf der Verlust der Begenerations-

fähigkeit bei scharf differenzierten Zellen, sowie

das besonders grotte Vermögen embryonalen Ge-
webes , verloren gegangene Teile zu e-gänzen,

beruhe, liegen bis jetzt keine Anhaltspunkte vor.

Der sveite Paragraph erörtert die Frage
nach den Reizen, welche die Regeneration hervor-

rufen. Verf. beantwortet sie dabin, daß die

Hegenerationsersebeinnngen als dnreh Korrelat
tioiieii liedingt anzuseilen sind, und eriltttert dai
an einigen Beispielen des näberen.

Im dritten Kapitel wird das Problem be-

sprochen , wodurch bei regenerativen Vorgängen
die Qualität der Neubildung bestimmt wird. Als
maßgebend dafBr sieht Ooebel den Zutandani
in welchetn sieb der ein Regcncrat crstngMida
i'Hanzenteil befindet. So bilden z. B. Blätter von
Acbimenes, die der Mutterpflanze zu Anfang
der Vegetationsperiode entnommen und als Steck-

lingc kultiviert werden, vegetative Laubsprosse;

solche aber, die von einer blühenden Pflanze

stammen, regenerieren sni ni
! iltUensprosse, und

solche von einer MutterpHaiue. deren Vegetations-

lieriode sich ihrem Knde näherte, erzeugen der

Überwinterung dienende Zwiebelsprosse, wie sie

für Aeliinienes eigentümlich . ind.

Der ScbluUparagraph behandelt die Be-

xiehangen xwisehen SegiMieration. nnd Polarität.

Diese wird nach Goebers Annahme der Keim-

zelle durch die Lage (im weitesten Sinne) indu-

siert, wobei entweder änBere oder innere Faktoren
darüber entsrbeiilen , wo der Sproßpol oder der

Wurzelpol auftritt. Die l'rage ist nun, ob diese

einmal induzierte Polarität eine danemde ist oder
nicht, und wie sie die bei der Regeneration auf-

tretenden Erscheinungen bedingt. Es werden
nun die Versuche, die Polarität m beeinflussen,

besprochen , und als deren Resultat spricht

üoebel die Ansicht aus, daß im allgemeinen

die Polarität nicht umgeändert, sondern nnr

ihre Äußerung untenirückt werden könne. Ins-

besondere wird, naeli des Ret. Meinung mit vollem

Rechte, gezeigt, dali die liicrher gelnirigen Ver-

suche von K 1 e b s und Küster keinerlei Um-
stinimuiiir «ler Polarität erwiesen. Im übrigen

entwickelt Guebcl noch seine schon mehrfach

geänfierte Anrieht, wonach die Polarität die bei

der Regeneration anffretenden Erscheinungen in-

suferu bedinge, als durch sie die Struutuugs-

richtnng der BanstofTe nnd durch die das Avf-

treten der Regenerate bestimmt werde. Ref. kann

an dieser Stelle nicht näher auf diese Annahme
eingeben, wird aber an anderem Orte ansfährlich

darauf rarackkonunen. H. Wink 1er.
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Rabe, Franz, Über die Austrocknungs-

^igkeit gdcdmter Samen und Spoten.

(Floi» IMK. «S. Ergliiiaiigsbuid S. 258-884.)

Während über die Re>istoiiz uns/ckcimtor

Samen aud Sporen gegen Austrockuuug mehrere

Arbeiten Torliegen, ist dies hi geringerem HaSe
hinsiclitlirh der T,( l)oiisf;ibigkeit gekeimter und

wieder getrockneter der F^l, und die vorhandene

Literator eothBIt darüber sogar widerspraebsrolle

Angaben. Verf. hat daher die Fram- in Pfeffer'

s

Laboratorium eingehend bearbeitet. Er lieU die

Samen einer grölleren Anzahl yon Pflanzen, and
zwar vorzuj;swei-e Graminopn. PapilionaceiTi und

Cmciferen, außerdem auch von Linum, Heliautlius

und Caenrt>ita ztriseben Fließpapier, sebr kleine

Samen sowie Moos- und Farnsporen auf fcurhten

Gipsblöcken, Pilzsporen im U&ngetropfen keimen
mÄ die ObjAte dann tdls an der Loft, teils im
Exrikkator über II,,.S04 aastrockiwn. Außerdem
nntersnchte er auch ihre Widerstandsfähigkeit

gegen wasserfreie ehemisebe Agenzien und gegen

Glyzerin.

Was die Samen betrifft, so zeigte sich, daft

mit znnebmendem Keimstadinm ihre Widerstands*

fähigkeit entsprci hrnd der Dauer und dem Maß
der Wasserentziehang abnimmt, und daß unreife

Samen ebenso anstrocknungsfllbig wie gekeimte

sind. Wurzeln und Ilypokot) le .sterbm dunh
Trockenheit stets ab, soweit sie bervorgewachsen i

sind, and die Gegenwart der Samen- resp. Fracht-

1

schale bietet ihnen unter erneuten Vegetations-

bedingungen nicht nur keinen Schutz, sondern •

wird ihnen naebteilig. Dagegen sind die Beserve-

•toffbehfllter und die Vegrtutionspunkte und Achsel-

'

knospen der Plumulae verh&ltnismftttig resistent.!

lästere Teile sind, soweit sie lebendig geblieben,

'

auch zur Reproduktion ebenso faliii; wie frische,

abgetrennte Teile. Fttr das Aufleben erwies sich i

schnelle Wasserzoftihr vorteilhafter als langsame.

'

Wie a priori zu tTwarten, waren die Keindinge

von Xerophyten (Öedum, Opuutia, Cereus, Mamil-

.

laria) widerstandsfthiger als die von Hydrophyten

'

(Triglochini.

Entsprechend der schon von Scbimper und

Schröder erwähnten Resistenzffthigkeit von

Lanbmoossporen gegen Trockenheit zeigten sich

auch ihre Keimlinge äußerst Widerstands- und
die lebendig gebliebenen Zellen reprodoktions-

1

fUhig, hingegen die von Lebermoosen (HCarehaatia,
|

Antboceros) und Farnen selir empfindlich.

Schimmelpilzkciudinge, die ohne Substrat und

in manclien Medien, wie Nfthrgelatine, GlyBeria«
|

Kalisalpeter und Zuekerlftsnng, mit vielen an-

organischen Salxen nicht an»trocknungsfähig sind,

lassen sieh mit kons. HiSO« md Traubenzucker-

'

lösung monatelang austrocknen, ohne ihre Lebens-

Ühigkeit zu verlieren.

Zum Schluß erörtert Verf. den Nutzen der

Beaistenzfthigkeit, die er von einer spezifischen

Eigemehnft des Plasmas ableitet.

Kienits-GerlofC

Die FQrstl. Jablonowski'schc Gesellschaft

in Leipzig erläßt folgendes Preisaosscbreiben:

£• wird eine Präzision der Faktoren

gewOnseht, die veranlassen, daß bei gewissen

Wasserpflanzen die Länge der Blattstiele usw.

doreh die Wassertiefe reguliert wird, und daB»

je nach den Außenbedingnngen, WiMerblltter
oder Lnftblätter entstehen.

Der Preis beträgt 1500 Mk.

Die Arbeit ist in der tbliehen Weise mit

Motto versehen bis zum 30. November 1909
au den derzeitigen Sekretär der Gesellschaft

Neue Literatur.

I. Bakterien.

Qorini, C, /ur Priorität der Methode der Kaseunter-
suihung durch mikroskoplBche .SehnittpräiianUe.
(Hakt. Zentralbl. 11. 1«. 62.)

Qnehl, Untersachnagen Qber die Mizobakterisa
(1 Taf., 8 Fig.X (Ebrädik n. 1«. »-84.)

Bodella, Ai^ Über die BedeutnnfT der streng anai rotien

FluIn!sbszflIen(brdfeKaH('reiruDg(2 Taf'.). (8. Miit.).

(Ebondu II. 16. 52- 66.)

Warmbold, H., I niersuihungcn über die Biologie

stifkstoffbiudender I'>iikttrieu. Ein Beitrag zur

Kenntnis der Verauderuugea im Stickstoffgehslt«
des unbebauten Ackerbodens. (LandwIrtBCb. Jahrb.
SS. 1-I2S.)

II. Pilze.

Oaterwalder, Weitere Beitruse zur Kenntnis
unserer Obstweuhefea (1 tut). (Butt Zentralbl 0.
t«. a'i-52.)

Eaciboraki. M.. Kini;;i' Chcnioniorphosen des Aiiper-

i/tlluf! ilifitr. (Bull, aciid. d. aciences Cracovie. Cl.

ujath. et njit. 1905. 764—74)
Bacoardo, P. A., tSylloge fungorum omnium hncnsqns

cognitoruni. Vol. XYIII. Sanplementum uniTcrsale.
Pars YIL lh$eon^eelae--JDtHknmiieetat. Patavü
1906. 8«. 740 8. lodex unlveTsalis. 741-889.

Behwidar, O., S^rimentelle Untersuchungen Qber
schweizerische weidenrustpilze. (Hakt. Zentralbl.
II. 1«. 74—93.)

Btarhäok, K., Ascomyceten der sehwedischeu Cbaco-
CordillerSD-Expedition (I Taf.). (Arkiv fl»r Bot. C
as s.)

Viala, P., et Pacottet, P., Sur les Icvure> ^l)orult'«8

de ChamuiKuoaii k pvrilhice» (Oheotporium}. (Compt.
read. IIB. 4S»-kli

Digitized by Google



185 126

III. Algen.

I O. F., UalTanotropism of Vokog» (The am.
ofphTStoL U. at5-41)

IV.

CMFdot, Jt, Note inr la v^g^tation bryologiqne de
rAntarctide. (Compt rend. 142. 456—58.)

Evana, Ä. w., Notes on New Eacland Hmatica« IV.
(Uhodora. K. :J4—44.)

Fearson, W. H., Purella laerignia Lindb. var. nov.
kiümriMnma (\ ^\.). (The journ. of bot. 44. 81—83.)

V. Farnpflanzen.

Thomaa, B. Somepointa in anatomy of Acrotiichuin
avrmm (14 Fic, 8 Taf.X (Ihe hbw pbjtd«giit 4.

175-^9.)
Weatherby, C. A. A fom
(Bhodo». 8. 41.)

VI. Oynnospemiai.

Sadnrbanar, Vi, SchlaogaBadiwanffthi« (Pmim mifrit

pinuM (1 Abb.). (Zentralbl. £ d. ges. FontwMen
1906. 3 S.)

, Ficbtenkrebh (4 Abb.). (Kbenda 1906. 5 S.)

VII. Morphologie.

Maaaalongo, C, (ili ai^c'idii uiionnali deile toglie di

Saxifraga irafsifulia L. (Malpighia. 19, 44<i— 5.3.)

Homano, F., liirenbt' siilla ruhtitiizionc tiorulu di

Ranunc%äu.<t lauufftnonus. (Klicnda. 19. 440—48.)

VUlani, A., Dci oettaru dcUe Croäfere « dal loro
valore rooi folt gico Bella slumetria flonle. (Ebenda.
1«. 438.)

VIII. Zelle.

Ulli«, B. 8., The pbyBiologie of cell-divUion. I. £x>
periments on the condinons determining the di>.

iribntion of ( bromatic matter in odtotb. (Ihi am.
jonrn. of pbysiol. IS. 46—85.)

Baolborski, M., Oxydioronde una reduzierende Eigen-

schaften der lebenden Zelle. Abt. II. t'ber die
extracelluläre <)\vdii>e. (Bull. akad. d. sciences
Cracovie. Cl. math. et nat. iy05. 668—93.)

, Oxydierende und reduzierende Eiftenschafteii der

lebenden Zelle. Abt. III. Über die lodidreaktiun des
Aspergillus uujtr. (Ebenda 1906. 69»—707.)

Wall!» TlL, PlasmodeanuMtudier (1 Uv^ (Arkiv för

Bot. i. »&)

IX. Gewebe.

nmatoy, A. O., and TIioiium, B. Root^tracture
in tbe central cyiindre of the hjpoco^L (Th» new
phytologist. 8. 104—6.)

Tieghem, Ph. van, Sur hi htele aili e de la tige de
quelques Leguniineu^c>. (.lonru. de buL 18. Iti5—97.)

X. Physiologie.

Chodat, R.. et Bonge, B., La SycochymaBO ou le

Labfcrineut du Fiet» Oaricu. (wkt Zeatnlbl. II.

1«. 1—9.)
OoMland, B. B., On the vater relations of the

CocMtot Palm (Coeot mieifm^ (S Taf.). (The PU*

ÜMtolienko, B., Sur leg condttiouH de la formation
de la rblorophylle. (Rush.) (Fr/. Res. i (BttlL jwd.
bot. imp. St. Fttersbourg. 6. 20—28.)

Baolborski, M., s. ontar Pil».
, s. unter Zelle.

Steiy» O. P., I. oBter Algen.

XI. Ökologie.

Arrhenioa, 8., Die vermutliche Ur-n* he der Klima-
Mcbwankungen. (Med. k. Vetenskabs ak. Nobel-
institut 1. 10 S.)

BarnAakar« J.» Ober die »ekund&re Geichlechta-
dHEHmimriiiia b«i Asyaragu$ (7 Fig.). (Ungariaelü
(NAftertani KftilemAiyak. !• 8-4. Baibl S—40
(Denticbea Res.)

Elenkin, A., T>iL' Syinbinse als abstrakte Auffaseung
des liewefflirhen (ileirhgewichts beider Symbionten.
iHusHisL'lt, mit <IeiitS('h. Kes.), (4 Fig.). (Bnll. Jwd.
bot. iinii. St. I'etersbourß. 6. 1—19.)

Ewert, Blüteubirilogie und Tragbarkeit unserer Obst-
bäume (2 Taf.). (Landwirtscb. Jahrb. 85. 259—87.)

Ijoew, E., Bemerkungen zu W. Burck'x Abband-
lungen Uber die Mutation als Ursache der Klcisto-

gamie. (Biol. C entralbl. 28. mit)
Oatenfaldi O. H., Preliminary remarks on the dia-

tiibntiofi aod the biologie of the Zottera of the
danidi seas. ffloL Tidaikrift K0beBlMTn. 87.
188-85.)

Behula, A, Über die .\nzahl der Samen in der Hülse
von Astrarfolwt danictu Hetz, und die Ueschichte
airser .\rt! (Zeitschr. f. Naturw. 77. 385—99.)

Sausew, F., 8ur le marinier k grappes k fleurs roses.

(BoU. Imp. Jwd. bot 8t Pttenboiiig. 8» 88-84.)

XII. Syitenclik md Pflanzengeograiiliie.

Arechavaletu. J., Flora l'rujfuaya (9 Taf., 10 Fig.).

(.Vnn Miisei; nai ional Montevideo, ser. 2. 8. 17-57.)
Bartiott, H. H.. i he Salt-ntrih Ir«ofN«w England.
(Rhodora- H. 2h -27.)

Blrger, 8., De 1^X2— 18><*i nybildade Iljälmareöarnes
vegeution (11 Taf.). (Arkiv för Bot 8. 151 S.)

Britten, J., Note on FaneHa fMowt (The jonrn. of
bot 44. lOä)

Clark«, O., ndlippine Aeamfiuteeae. (Dfp. int bareau
of govern. labnrat. Manila. Der. 1905. 8:^—93.1

Oyörffy, I., I ber das Voi kmiiinen von Acnulun tri-

ifwetrum (Spnue) C. Mull, lu Ungarn (3 Fig.).

(I'njiarisch.) (Novenytani Kozkinenvelc. 5, 22—27;
Hl ut.-rh. Ui's. lieibl. 7.)

Fedtscbenko, O., Jurittea Korolkowi Rgl. et Scbmalh.
Note criiique. (BolL inm. Jnrd. bot St Pdlersbontg.

8. 29-31.)
L., Amerieu reimfentatiToa of Arraarw

(Ebenda. 8.

«>enM. (Rbodon. 8» 81—83)
* ~ OMfWM.

45-46.)
—, Taro variations of Canx

Friea, B. B., Studien in der Kiederschen Anonarten-
Sammlung (3 Tat'.). f-\rl<iv frtr Hot. 5. 24 S.)

Hackel. E., Notes on riiili|i|iine (.raniineae. (Den.
mt. liureau of fjov. h.li. Munil.i 1905. .W. H0-H3.)

Harper, R. M., Coastul iihints of New England.
(Rhodora. H. 27--H1.)

Hoaaoau de Lehaie, J., E!>!sai de groupement des
Anrndmoriae (1 Taf.). (Le Bambou. 1. 51—62.)— RenieigDementa concemant A. Maarotptrma
IGcbaax. (Ebanda. 1. 69—70.)—

t Un mot ooneomant la gteoaphie botaiüqae des
Jamdmocfct an Aele. ^bei^ 1. 70—12.)
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Jiut^ botsniacher Jahresberii lit. (Herausgegeben von
r. I rdilf.) 32. Jahrg. (190-1.

i Anharifr: Iii'|icrtoriiiiii

iioviuiiin spetieruin rt'pni vt'^'ctaliilis. lasciculiis I.

190-'). Zi'iitialhlaH dir Satimi'aiig und VnriiffcntlichunK
V. Hin/eldiagaoscn neiicr l'tianaen. Auetore F. Fedde.

Lemaire, Gh., Les Jlatnhoua de l'AfWqoe centrale.
{Le Bambou. 1. 41—44.)

I^ngyel, G., Fl<>risti.sche Keitr&ge aus dem nörd-
lichen Teile de^s lleveaer Konitolea. (Uncanacb.)
(NftT^nytani Kit/Ieminyek. ft. 9—90. BeiN. 4—6.)
(Deutscbes Bea.)

Makino, T.» Ob«em tiooi on the dorm of Japan.
(The bot nag. T0I9«. tH 181-160.)

Käliae, O. O., Die BmiMHim von Matto Grosso.
(Arkiv för Bot. 5. 16 S.)

, nie Vovhyaiactm Mattu Urosso. (Klieudu. 5.
12 S.)

"

_

Marshall, E. 8.. Note on KoeJnia. (The joum. of
l.ot. 44. lO.'i-.'..)

Merrill, E. D., New ur uotewortby I'hilippiue planta IV.
(Dep. ii)t. buieaii of goTen. übontoriee Manila.
Dec. im 1—68)

- , Notes on Cuming'g pbUippine plant« in the
berbaritini of the bureau ofgovernement laboratories.
(Ebenda. Dec. 1905. 68—77.)

Moor«, Bp., Uganda OamopOolae fron Dr. Bagibawe.
(The joorn. of bot 44. 88-OOl)

Faglia, E., OsservuloBi rall'JnMi cyiMIramMiOasp.
(Malpifthia. 1«. 895—99.)

Bicca, U., Sppciniina authentira jilantanini in her-
bariis Horti Botanici Uenu(•n^i.^ ossi rvata. (Ebenda
1!». m\- so.i

Riddelsdell, H. J. , The Bntn of (;iamoi>:an>hire.
(Tbe jiiuni. of bot. 44 . 90- 9^.)

Ridley. K. ScUamituae philipnineascs. (Dcp. int.

bureau of govenu laboratoriee Maolln. Dec 1905.
83-87.)

TliaiM, L., Kritische Beni«>tkangen Uber einige un-

GrUche Gramineen, (llngaiisrb.) (Növ^nytam Kfta-

n^nyek. fi. 20—22.) (DeutHcbes Ret. BeibL 6—7.)

TlÜMltoil-Oy«^ W. T., AraduMiUht amammui» —
Bficm fermdmom— Zomeera trogophyüa — IMMaia
apqpetalii — Ccroptgia futea (m. je 1 coL Tuju
(Cnrtis' bot. mag. 4th. ser. Nr. 15.)

WelM, F. E., Sketrhes of Vegetation at honie and
abroad. II. Sonie asperts of tbe Vegetation of .South-

Africa. I'art I. The rioia of the Cape Peninsula
(1 Taf , xFIl'I 'Tbl- new phj tolopist. 4. 22» 31.)

Wheldon. J A, iid Wilson, A., .\dditions to ihe

Hora t'f \\ i'>i I .aiH asliire. ri bc jtiiirn. of bot. -14,

99-101.)
Zodda, Q., Dell'applicazione dl alconi metodi grafici

in gcografia bottnica (1 tob.). (Malpighia. III.

873-65.)

XIII. Angewandte Botanik.

Cnrtel et Jurle, A., De riiitlueiice de la greife RUr
la ((iialite du raisin et du vin et de son emploi ü
Tann liiiration systeniatitiue de» hybrides sexueU.
(Compt. rend- 142. 461-tU^.)

IMon, H., rrincipes de colture des Ji(mbou$ mitiques
envieagös comme plantei rbisPostenBee. (Le Bambou.
1. 45-50.)

Eb«rhardt, Ph., Sur »n roode nouveau d'extraction

de I huiie de badiaue. (Compt. rend. 14S. 407—9.)
Preer, P. C, Oii tbe water relations of the Coconut
Palm (Cotos iiucifirn). — On the oil jirodiufd from
llie nuts The t'ai tors entering into the rancidity

uf tlie (lil—Tbc iiivO(t> attarking the trees. In-

troduetion. (The Thilippine journ. officienc«. 1.

OaUoia, Gh., Sur unc falsification du Lyropoät.

(Journ. de pharm, et de t liim. 6. b< r. 23. '^42^14,)

F., Becberche et dotage du tribaloae den»
lee «gitaoz k l'aide de 1» tidhalaee. (Ebenda.
& eir. 88. 16-80.)

BUellioff; B., rntersucbnngen Itber die Fattermitlel
des Handels u-^w. ?>&. liurhweizen. (Deutflcbe Itlld»

wirtsch. Versucbs-tat. Ki. 37ö—407.)
Heriaaey, H., Sur la .|)rulaurasine'', fflucoside cyan-

hydriqne eristaliise retire des feuiUes de Laoher
cense. (Joom. de pbam. «t de dite. 6. e4r. M*
5—14.)

König, J., Einige neue Kijrensrbaften des Acker-
bodens. f\'orl. Mitt.) (Deutsche landwirt^rh. Ver-
sucbsstat. «8. 471—79.)

Dlbricbt, R., I ber die bei den 1896er bis 190:{er

Vegetationsrersuchea Qber die Wirkung der Kalk-
erae und MagnesiA in febrannten Kalken, in Mergeln
und KalketOBBiebl erfolgte AufanhaM voa Ifineial-

stoffen seitens verschiedener Knltnrgewichee. (Eben-
da. 68. 321—75.)

Walker, H. 8., The f'oconut and its relation to the

production of Cotonut oii (9 Taf.). (The philippine
jiiiini. of scicnce. 1. ''^ ^2.)

Warmbold, H., s. unter Hakterien.

Wein, I. Die Düngung der \Valdbäume(7Taf.). (\aturw.
Zeitscbr. f. Land- n. Forstwirtsch. 4* 112—29.)

-— , II. Die ^»tickstoffdungung derObstblnme({8T«CJL
(Ebenda. 4. IW-IW)— , III. Die Stick stoffdungung in GemlkBeiMa(ttTa£l
(Ebenda. 4. 137-^9.)

Zaitaohek, JL^ Ober die Zasantmensetxang und des
Mibnrert dei KArbia. (Landw. Jahrb. 88b

XIV. Tcnfolosic na4 PÜaiiiCoknHiUNilCi.

Erlkaaon, J., Zur Frage der Fntstehung und Ver-

breitung der KostkraiiKheiteu der I'Hanzeu. (.\rkiv

för Bot. :». .'.4 S )

OÜsaow, H. Th., I ber eine neue Krankheit an Gurken
in England (('oninrsjiora 3/a.-rt", Gussow gen. et gpec.

nov.) (Zeit-< br." f. l'rianaenkr. 1«. 10—18.)
Herl, 8., .Abnormes Wacbetnn bei Canmabi*
(Ebenda. 10. 1-2.)

Hbune«tt 4» X«eliale, J. Quelques renseignemenli
Bur la r^ietance au froid des fiamboMo^e« dnns le

Midi de In France. (Le Bambou. 1. 68—08L)

PersonftlnaelirieliteB.

Dr. liana Winkler wurde um etatsmiftlMn
aufserordenttiehen PreCsieor an der Univermlt
Tübingen eniaant

Kr<!i' A t>l <• 1 1 Ii iig <'nt;iiulaUaeaeac*B. Jährlich 12 iUrtt^. um 16. dt-« Moull.

Zweite Abtniluan: KrKprrchun^i-n. iDhkllMafaWa uaw. Jkhrlicli 'i4 Nuniiiiorn, am I. und 16. 4m Mon»U.

AboDMiMBUpr*U da* kompUtUD JakrgufM d«r BoteoUrkMi Z«itmB(: M Mark.

fwb« vMi Arthar falls in Mfslg,

;

— Dtisk te FUrarsahsB i
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1. Hai 1906.

BOTMISCHE ZEITUNG.
RedskdMi H. Graf zu Splns-LttriiifilL Friedrich Ottnuunt.

II. Abteilon^.

Dte Redaktion UbernimintlndMVerpflichtung, unv «'rinnet >>ing«-hciule lim tit>r /u bcsiKccluMi mler /urluk/iiMMub ti.

Be»prechiuigeii : Gr<^Koire, V., Leg r^sultats mquis
sur les cindscs de matiiratinn dnns Ws deux rt ^'tii's.

— .luel, II. ü.. Die Tetraiirntoiliinircn liei Tanixti-

cum und anderen Cicharf». — i; a u n k i m o r, ('.

.

Types biolofiques pour ia gtographie botanit^ue. —
Cnodat, R., Uno excursion botanique a Maiorque
— Engler, A., Ober floristiadie Verwandtschaft
zwischen dem tropischen AfMka nnd Amerika so-

wie Ober die Annahme eine« venunkeaen brasili-

aaiaeh • aethiopischen Gontinents. — Krans,
Gregor, Aus der Pflanzenwelt Mnterfrankcns.

VI. I'ber den Nanistnus unserer WellcnkulkpHanzen.
- Fries, ){. K, Zur Kenntniss der aipineu Flora

im nurdlicheu Arn«iitiTiien. — Miyashi, M., Atlas
of .lapanes- vcRci.itMii — Carditf, .F. D., Deve-
lopment of sporangium in Botrychium. — Nene

Q-rdgoire, V., Les lYsnltats a('<|nis »ur

les cin^ses de maturation dans les deux

r^es. (Premier niömoire.) Revve eri-

tique de la littörature.

(U Cellole 1905. «. 281-m)

Die gcnnnntp Arbeit beab-ichtiKt . die ver-

schiedenen jetzt berrschenden Ansichten über die

BeifengsteUangen aafbotanisehem vod loologisehem

Gebiet von demselben (iPsicbtspunkt aus zu be-

handeln, um zu sehen, ob die vielen einander

entgegeiwtelieiideii Aagabra mögliehenrete« docb

in erwünschter Weise sich vereinbaren lassen.

Es ist ja a priori nicht ausgeschlossen, dali

wenigBtenB die Haaptphosen der Reifungsteilangen

im Tier- und I'flan/enreii b sieb ähnlich abspielen

;

die Ur^che ist ja Überall die»elbe: eine vorher

Btattgefandene Befmcbtong, d. h. EnUtehiiiig einer

,idipIoidcn*, („2x-") Generation.

Vorläufig freilich geben die Zoologen Re-
daktionsschemata, die sich nicht, mit den jetit

botanischerseit!- ziemlich allgemein angenommenen
vereinigen lassen.

Uekauntlich sind es die Arbeiten von Uerghs '

and Or^goire welche anch bei den Botanikern

die jetzt mehr nnd mehr anerkannte Anfltsrang

des Keduktionspruzesses begründeten.

In der vorliegenden Abhandtang behandelt

Grtfgoire nur die späteren Phasen der Reifungs-

teilungen (die Tetradogenese, nach Gr^goire)
von der Metaphase der ersten Teilung bis zu

den Telophasen der zweiteji : m. a. W. uneefabr

diejenigen Stadien, die früher als die wicht i){sten

für dto Beurteilung der Natur der Reifung!*

teilungen galten. In einem deninilrhst ersrheinen-

den Teil beabsichtigt der Verf. die t'nibereii und

nach unseren jetzigen Erfahrungen allein Aus-

scbluK «ebenden Stadien zu berücksichtigen Die

neueren Arbeiten auf diesem Gebiete zeiizen voll-

auf, daB eine Kntscheidung über die Heifungs-

teilungen nur durch Untersuchung der früheren

Stadien erreicht werden kann.

Angaben, sowohl in der botanischen wie be-

sonders in der zoologischen Literatur, deuten

darauf hin, dali der ReduktionsprozeÜ in einer

Querteilung der ChromoBomen in der zweiten

Teilung bestehe. Die vorliegende Arbeit sucht

daher die betreffenden Angaben über den sog.

postreduktionellen Teilungsmodus kritisch zu be>

handeln, sie enthält eine vortreffliche und sehr

erwünschte Zusammenstellung der betreffenden

Literatur.

Bezüglich der vom A'erf. vorgeschlagenen

Terminologie sei hervorgehoben, dalS Tetradogenese

die zwei Teilungen bedeutet, die zuerst die

reduzierte Chromosomenzahl zeigen (Sporogeoeee,

Spennato- nnd Ovogenese); Tetradocyten dasselbe

wie Gonotokontcn (I'ollenmutterzellen usw.).

Näher auf die Literaturbebandlung des Verf.

einzugehen, Ist hier nieht der Plati, sondern es

' V^l. M. Koernicke's Bericht in Nr. 19/80

des Torigon Jahrgang» dieser Zeitung, Sp. 291 ff.
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muß auf die Arbeit selbst hingewiesen werden.

Es ist ja immer eine schwierige Aufgabe , nar

durch Berücksichtigung der Literatur ein objek-

tives Urteil über einen Vorgang zu bekommen.
Gr^guire hat aber Gelegenheit gefunden, so-

wohl ptlaiulichc wie tierische, und zwar meistens

sehr wichtige Objekte zu ont^suchen, wodurch

er ein oft auf eigenen Beobachtungen fußendes

Urteil abgeben kann. Die Resultate, zu denen er

jetzt darch seine eingehende Kritik der Literatur

gekommen ist, können folgendermaBen zusammen-

gefalU werden.

In den späteren Prophasen der ersten Teilung

bestehen die Chromosomen (les Chromosomes I)

fiberall aus zwei Teilchmniosomcn , die purallcl

gelagert oder mehr oder weniger abstehend sind.

In der ersten Teilung entfernen steh diese Teil-

Chromosomen voneinander und werden in der

Anapbase, auf dem Wege zu den Polen oder

noeh froher, lingsgeteilt in 4er awcitei Teilung

gehen die Längshalften jede SB etaMm Pol and
konstituieren da die Tetradoqrtenkeme.

Die «weite Teilung ist demnach eine Aqnations-

teilung, während auf die Natur der uslen nicht

ohne weiteres geschlossen werden darf. Diese

kann efltwedereineAquatloos- oder eine Redaktlons-

teilnng sein; das hängt davon ab, wie man die

.Längsteilung" der Chromosomen l auffaßt, und
daraber entsebeiden erst dl« IrtUwren Städien.

Cir«'ßoire bezeichnet diesen Teilnngsnodm als

beterohomöoty pisch.
Opgen diese Aafjhnnng Orögoire*t wenden

sich allerdings, wie er selbst bemerkt, andere

und besonders diejenigen, nach welchen die

Cbromosomen in der zweiten Telinng quer-
geteilt Acnlcn. Gr<'goire behandelt sehr ein-

gebend besonders die Frage Uber die Natur der

sogenannten Tetraden oder Vierlinge, die ftr eine

Querteiliintr der Chromosomen spreclirn sollen. Die

Tetradeiiform dieser Gebilde ist nach Gräguire
oft nur eine sebeinbare, aoBerdem echlieOen die

Anpalien der Vertreter der genannten Aiiffassniig

eine andere Meinung nicht aus; und schließlich, in

vielen Fällen, wo eine Qnerteihing In der tweiten

Teilung beschrieben \v<»rd< n i>t , hat eine er-

neuerte Uutersuchuug die Auitaäsung Gr^goire's
bestuigt.

Der Verf. findet sicli daher zu der Hoffnung

berechtigt, daii weitere Untersuchungen zeigen

werden, daB sein beterohomöotjrpisebeB Sdiema
eine immer größere Oeltuig filr Pflanzen und Tiere

gewinnen möchte.

Doch jetzt bleibt noch eine Frage nn-

beantwortet. l»ii)n, wie Gr(^goire heinerkt.

ob eine Itcduktionsteiluug vorliegt, wird ja hier-

mit nicht geae^tt Dm ganze Problem ist zn dem

einen Punkt zurUckgeffihrt worden: wie sind die

Chromosomen I aufgebaut, und was bedeutet die

LBngsteilung derselben. Und die Antwort hierüber

erspart Gr^goire für den zweiten Teil seiner

Arbeit.

Ref. hat nur auf die Hauptergebnisse dieser

sehr wichtigen Arbeit von Grägoire eingeben

können*. Arbeiten, wie diese, sind für das richtige

Verstindnis hierhergehörender Fragen von nn-

gemeln grofiem Wert, und man ist nach Ansicht

des Ref. zn der Hoffnung berechtigt, daß der

zweite Teil zu jler lange ersehnten Entscheidung

der vielen Kontroversen Ober die ReifungsteihmgM
in hohem Grade beitragen werde.

Bosenberg.

Juel, H. O.. Tetradenteihingen Ix'i

Tai<uucum ini<l anderen CidMiieen.

(K. Sven-ika Vetenbkiiiib.-Akaderaien.s Handliogar. B.

a». Nr. 4. 1-21. 12 Tafeln.] Stockholm 1«»^

Murbeok, Sv., Parlihenogenese bei den

Gattnno^en Tarnracum nnd Jlieradum.

(Botaniska Notiser VM)A. 2x.'> -2iH;.)

Die interessanten Wahrnehmangen Osten-
feld's' und Kaunkiaer's', daß zahlreiche

Repräsentanten der Gattungen Ilieraciiim nnd

Tarax4icum keimfilhigc Samen ohne liefruclituug

entwickeln, trieben zn einer embryologlsdien
Untersuchung des Gegcnstandt s.

Mvrbeck's Arbeii ist betreffs IJieracium

zwar nur eine vorläufige Mitteilung, da aber jetzt

auch die Arbeit von Juel fertig vorliegt, so

scheint es dem Ref. am Platze zu sein, jetzt

schon beide Arbeiten zusammen zn bebandeln.
Murbeck bestätigt die Vermntunff von

Kaunkiaer, daß in Taraxacum „I'artlienogcnese*

vorliege. In kastrierten Blttten von zw ei Tarnrantvk-

Formen erfolgt Embryobildnng in der Ei/« lle, und

zwar In mehr als SO" o der Biaten. rollenschlauciic

sind nirgends, auch nicht in nnkistriertmi Bitten,

vorgefunden worden.

Hurbeck hat nur die voll entwickelten
Embryosiicke untersucht. Dagegen hat Juel
eine eingehende und gewissermaßen notwendige
Ergänzung zn den Mnrbeck 'sehen Angaben
geliefert, indem er die Entstehung der Emhrvo-
säcke selbst verfolgt, dazu die notwendige Fest-

stellung macht, ob dabei eine Chromosomen-

' Herichte der deutschen botanischen GeseUschaft
1904, ffr. Referat« im Jahigang.eS; 8p. 878 nnd Jahr-
gang (Kt, Sp. l«a dieser Zeitung.

* Betanisk Tidskrift SS. KObenhavn 190S.
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nidttioii vorliegt. Hierflber hat Jvel schon

fiiber eine ganz kurze MitteiInnK piil>tiäat;

diaadbe wird jetzt weiter ausgeführt.

IM« Embryosackmatterzelle wird nar einmal

glttilt, wobei der Kern etwa 26 Chromosomen
idgt Die Chromoaomenzatal bei den typiachen

KenteOmigeii trird als nngeflltar ebenao hoeli

gesehitxt; es erfolgt also keine Kedalrti&B. Die

itere der beiden TochteneUen entwi^elt sieb

nndttelbar ram fimbryouick. Die einzige Teilong,

die der Kern der Embryosackmutter/ellc ausführt,

ist, nach Juel, mit der liomöoty|>ischen Teilong

n vergleichen.

Stillt man di<>f Anjralien mit dcnjcnipcii

von Murbeck zusammen, so kann man also

die Entwirklnng des Embryos bei Tanuacum
al> Apogamie be/ficlincn . in dem Sinne wie

dieselbe jetzt von mehreren Seiten anfgcfaftt

wird oder als somfttiscbe Parthenogenesis nach
Winklcr.

Iki der Untersuchung der PoUenbildung
aebte Joel die sehr interessante Angabe Ton

einer ganz typischen Redukti insteilung mit der

Chroroosomenzabl 13. Es liegen also hier

gewissermaBrn dieselben Terfaftitnisse vor, wie

in ThuVcirum purpurascrns, li.i in (icnisollion In-

dividuum die Kerne gewisser Uonotukouteu diei

Reduktion vollziehen kOnnen, andere aber nicht.

Solche HcfuiHlc -iiidm sicher für ilii» wi itcn' Kr-

^

forschuug des iieduktiouspbänoniens eine wichtige

:

Rolle.

Hctrcffcnd Hierncium sind die Anv'al'Oii von i

Murbeck sehr kurz, indem er später darüber

i

ilheres berichten will. Er findet Jedoch, dad
in ktstriertcn Blüten der untersuchten Artin die

Eildle des übrigens ganz typisch entwickelten!

Enbryosaekes sieh ohne weiteres lam Embryo
|

ainhildet , daU hier also ^der Emliryo parlheno-

genetiscb erzeugt wird". In 60—9i)° o der BiUten

erfolgt Embryobildnng. Angaben darüber, ob ein

Reduktionsprozeß vorhanden ist , werden nicht

gemacht Murbeck meint, wohl mit liecht, daU
tfe ForrabesttadigkeH der anBerordentlich poly-

morphen Gattung Hirrnäum durch die vorhandene
Apogamie erklart werden kann.

Jnel hat nnr JTteradwM wmMtaitm «nter-

i'ncht. Die Zahl der Chromosomen in den Pollcn-

wie Embryosack-Muttcrzellcn ist 9, während in

dta Boniatisehett Kernen etwa 18 Chromosomen
auftreten. Ks folgt eine Tetradenteilung der

Embryosackmutterzelle und die eine der vier

Zellen entwiehelt sich nm Embryosnck. Jnel
spricht diiher die Yennutong aas, daft diese Art
keine apugame sei.

Betreib de« Bednktionsproaesses selbst, wie

i.ael dlesea hier besdireiU, ist sn erwibiieii,

daß dieser im großen und ganzen in derselben

Weise verläuft wie er von Grigoire, Bergbs,
Allen, Strasburger u. a. für andere Pflanzen

beschrieben worden ist. Er unterscheidet eine
Leptonema - Phase kurz nach der Synapsis, wo
die langansgezogenen Chromatinfäden die Kern-

hOhle ausfallen, um später in einer Pachynenia-

Pbase parallel zueinander zu verhchmelzen. In

der Embryosackmutterzelle von Taraxacum sind

die yeihftltnisse insoweit kompliziert, als diese

Art anscheinend, ^trotzdem, dalS sie apogam ist,

mit groJier Zähigkeit an den herkömmlichen
Formen der TetradenteiHmg* festhilt.

Auch die Kinbryosackblldung in Crrpisttdomm
bat J uei outersucbtl Hier verläuft der Keduktiona^
prozeO ganz typisch. Diese Pflanze zeigt die

niedrig>te hi^.)u'r hei einer höheren Pflanze kon-
statierte Chromosomenzabi, 4 resp. 8.

Rosenberg.

Raunkiafir, C, Types })iologique8 pour
la g^ographie botaiiiquc.

(Bulletin de Tacad. de Dänemark 1905. 8. 847—487.
Mit 41 Texttiguren.)

Verf. schlägt vor, die ökologischen Typen
in der Pflansengeographie in konsequenter Weise
aussehllelSlich durch die Anpassungen zu charak-

terisieren, die es den Pflanzen ermöglichen, der

ungünstigen Jahreszelt zu widerstehen. (Man
vgl. übrigens die Bemerkung in Drudes Hand-
buch 1890, S. 69.) Üa offenbar die embryonalen
Gewebe, insbesondere die Yegetationspnnkte der

Sprosse, am meisten hedrolit sind, 80 geben deren

Schutzvorrichtungen den Einteilnngsgrund für die

fünf Hanpttypen ab:

Als Phanerophyten (1) werden die Pflanzen

bezeichnet, deren Knospen — wie bei unseren

Blaraen and Strftnehem — an avfreehten, in die

Luft ragenden, perennierenden Achsen exponiert

sind. Je nach der UroUe der l'tlanze, der

Dan er ihrer Blitter, dem Sehvtze ihrer

Knospen und nach einigen spezielleren Gesiehts-

ponkten werden im ganzen 15 Unterabteilungen

der Phanerophyten anfgestellt und mit Namen
bezeichnet (z. R. immergrüne Mikrophanerophyten

mit KnuspeuschUppen, sukkulente i'banerophyten,

eplphytisehe Phanerophyten usw.). — ^1 den
C h a m a e p Ii y t c n (2) sind die perennieren-

den Knospen nahe über dem Erdboden zu hnden,

während sie sich bei den llemikryptophyten (8)

ungefähr im Niveau des itodens und bt'i den

Kryptopbytcn (,4) in einer gewis.-en Tiefe

befiiiden. Anf die (im ganzen 14) Unterabteilungen

dieser dr^ Typen gehen wir nicht ein. Zorn

Digitized by Google



las 198

letftcn Typus, den Therophyten (5), die

nicht weiter ge(?liedert werden, gehören die ein-

jAhrigen oder ephemeren Kräuter; hier gibt es

Aberbanpt keine pertislierenden KnoHpen; nor

durch Samen wird die Spezies erhalten.

Das „Klima" wird vor allem darch die

Temperatur ond den Regenfall charakterisiert.

"Während in gewissen Tropengegenden beide Fak-

toren das ganze Jahr hindurch Pflan/enwachstum

ermöglichen, gibt es andere Kiiinate, in denen zu

bMtiinninB Jfthreszeiien die Tenperator oder die

Regenmenge oder beide — gleichzeitig oder zu

vers< biedenen Zeiten — so weit herabsinken, dali

i'flaii/en niclit wachsen können. Diese trockene

oder kalte Jahr c-zoit muß dann die Pflanze mit

lliltu ihrer Knospen Überstehen. In keinem Klima

kommt nm .nnssehlieftlich einer der oben
genannten Typen vor. Je weniger aber ein Klima

eine ungünstige Jahreszeit besitzt, desto mehr
dominieren in Ihm die Phnnerophyten der Art-
zahl nach; je ausgesprochener die ungünstige

Jahreszeit ist, desto mehr Krjptophyten kommen
or; wenn endUeli die imgttmtige Jahreszeit so

dominiert, d;i(? fwie in Wüsten) nur gelegentlich

einmal PHaiizenwucbs möglich wird, dann zeigen

sfeh die Tberophyten nie Chankterpflanzen. Wenn
Dan bectinunt, welchem Typus die Mehrzahl der

Spedes eines l^andes angehört, dann kann man
sein Klima danach henrteilen ond benennen. Ee
gibt also fünf den biologisch* n Ilaupttypcn ent-

sprechende Kliniate. Dänemark z. fi. lüt Hemi-
kryptophyten-Klima, denn etwa die Hälfte seiner

Pflanzenarten gehört zu diesem Typus.

Innerbalb eines jeden Klimaa sind dann
Formationen zn nnterscbeiden. Anch fUr

deren Benennung empfiehlt der Verf. wieder seine

fttnf Typen. Die Zugehörigkeit zu einer be-

stimmten Formation soll aber nicht nach der

Spez i I' - zahl . >o!idern nach der Zahl und der

Gröle der I ii d i \ i (i ue ii bestimmt werden. Der
dänische >Vald /. H. gehört zur Phanerojib y t en-

formation, wenn auch der Spezii -/ ili! nach

in ihm die Kryptophytcn und Hemil<r\ ptuphyten

vorbei rsi hen. — Für die weitere Gliederung der

Formationen verwendet dann der Verf. besonders

die Feuchtigkeit des Rodens, sowie seine sonstigen

physikulibchen und chemischen Eigenschaften.

Dies in den Hauptzügen der Gedankengang
der Abhandlung Wenn durch die im Referat

gebotene Kürze der Eindruck entstanden ist, daU
Verf. eine trockene Anfzlhlnng von vielen Namen
bringe, so soll zum Schluß nachdrücklich hervor-

gehoben werden, daU namentlich der erste bio-

logicche Teil des Werkes eine anlerordentlich

reiche Fülle von Beobachtungen und Abbildungen

bietet. Ganz besonders sei auf die treffliche

SehOderaog der Geopiqrtei (Eryptopbytea) Ue-

gewieaen, in dena Keontiila YnL Meister ist

JOSL

Chodat, JLf Une ezcarsioii botanique k

Majorque.

(Bulletin des travaux de In soc boU de Gen^Te 18QS.

8<*. 80 B. mit lahlieichen in den Text gedruckt«
Bildern.)

In der vorliegenden Schrift giebt Verf. den

Rcricht Uber einen einmouatlichen Aufenthalt auf

der Insel Majorca, den er mit seinem Assistealso

A. L e n d n c r und mit acht Studenten ver-

schiedener Nationalitat in den Fruhjahrsferieii

1908 mit sehr gutem Erfolg gemacht hat. Ein»

Reise mit Studenten in solcher Ausdehnung ist

jedenfalls etwaä ganz Neues. Dieselbe ging über

Montpellier, uro ein Anfea^udt genadit «urde,

und Ober Port Bon nach Barcelona, von wo nach

Palma äbergesetzt wurde. Die Zeit reichte, an

alle wesentUchen Punkte der Ineel in besnchsn.

Das Schriftchen wird gevviss manrhcni Bot»-

niker sehr angenehm sein, der einsame, nicht

von Fremden, AntomoUlen ind Monstrehotds

infestirte Gegenden des Mediterrangebietes atif-

suchen möchte, und den wie den BeL die Bivien

absehreckt. Er wird dasselbe mit sdner Be>

Schreibung der Gegend und seiner fortwährenden

Bezugnahme auf die Flora gern als Keisebegldter

mit sich nehmen, wenn er die ftdearen beiaeht

Eingestreut finden sich gelegentlich bio-

logische Bemerkungen. Zuletzt giebt VerfL einen

pflanzengeographischen Anhang. Er nnteneheidct

folgende Florenelemente auf der Insel: 1. All-

gemein mediterrane, südmediterrane, hispane-

tyrrhenische
,

hispano - mauretanische ,
hispano-

balearische, balcaro-maurettniaelWt insulare (tyrr-

henische) , mittelmediterrane , westmediterruw,

endemische Typen. Alpine Typen fehlen, wwl

die höchste Erhebung der Gebirge der Insel nvr

1200 m erreicht. Immerhin sind unter der Gipfel-

tlora des Piug major Potentilla ciiulescens oni

Erinus alpinus eigenthümliche Erscheinungen. Am
meisten Interesse bieten die rein tyrrhenischen

Formen und dieEndemismcu^ zu jenen gehören a.A.

Hdicodiceros crinitua^ anch auf den kleinen Inseln

der sardiniscben Küste vorkommend . ferner der

auch iu Corsica gemeine Heü^rm lividus sowie

lAnaria aequitriloba, auch dem toseanischen Insel*

archipel angehörend. I'nter den endemischen

giebt es viele „petites esp^es" , die sich nar

wenig von nftehstverwaadten nediteRaDee Aztea

nntersrheiden , aber auch einzelne aofftlligere

öpecien, wie z. B. das sehr verbreitete mono^
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Hifpericum balearicum, ysie Teucrhm subapinosum,

Attmge^ Poterwm a. a. Chamtmop$ hat die

Reisegesellschaft in der aufrechten stammhildcn-

den Form unserer botanischen Gärten an einigen

Orten geftraden. Das war Ref. mn so intereeeanter,

als es ihm liis^her niemals gelungen war, das

Geringste über ein etwaiges Wildvorkonunen dieser

Bafe ra erfehren.

Unter den Pflanzen, die die Insel mit Nord-

afrika gemein bat, ist besonders der &mck«s
«pinoniv annmierkeo. Das i§t «ia «ilnahariacheB

Gewächs, welches Ref. in El Kantara bewundert,

und von dem er einen gamceu Busch mit allen

Reinen Domen Im Strassbarger Institat gebracht

hat. Die insulare Form desselben wird hier als

Sonchu» cervieomis Lge. bezeichnet.

H. Bolmi.

Engler, A., Über floristisclie Verwandt-
schaft zwischen dem tro])isc'hen Afrika

uud Amerika »uwie Uber die Annahme
eines veraimkeiieD bmailiantaeh-aethio*

pttchen GontinentB.

(Sitsgsber d. k Preuss. Akad. d. Witt. 1905. 180-231.)

Es ist bekannt , dass die Gesammtheit der

tropischen F'lora Amerikas einen differenten

Oiaraeter derjenigen der alten Welt gegenüber

aohraiat. Das hat in der Unterscheidunts' palao-

tfopiaeber und neotropiscber PflanzcDgcnossen-

sebaften seinen Avsdnick geftinden. Es ist ferner

mehr oder minder wahrscheinlich , dass wir in

beiden tropischen Gebieten einen schwachen Ein-

•eblaf €« AbkOmralingen der gemkssigten Zonen
finden, die von Norden evpiirncll auch von Süden

her ihren Aasgang genommen hal>en. Nun giebt

et aber bekanntUcb ancb anter den rein tropiteben

Typen solche, die, in pincm oder dem andtren

beider Gebiete reich entwickelt, mit einzelnen

ersprengten Reprftsentanten in das andere fiber-

greifen. Seit langi'm hahen solche Fälh' , deren

gar nicht wenige vorliegen, die Vermathung hervor-

treten lassen, dass in alter Zeit in der Tropen-

Mne der südlichen Halbkngel transoceanischc

LandbrQcken von Amerilia nach Afrika und
Madagaskar bestanden hätten. Und Jedermann
weiss, daas es die Verbreitnng der höheren

Thiere ist , welche die ThiergeoKraphen solchen

Annahmen ganz besonders geneigt machte. Das
wire ein Gegenstück zu der Heer 'sehen Atlantic,

die ihrerseits als allgemein aufgegeben angesehen
werden kann.

Um das Problem einxnengen, um den Mriglich-

Initeii der Terachleppnng von JLeimen dorch Vögel,

Wind usw. gebührend Rechnung zu tragen, bat

Verl alle sieh in der angegebenen Art verhalten-

den Gattungen in 12 Categorien vertheilt. Er

findet, dass die neun ersten derselben der

Annahme von YerseihlepiNing keine besondere

Schwierigkeit entgegensetzen, bezüglich der drei

letzteren aber i^t er anderer Ansicht. Es sind

das die folgenden: „10. Im tropischen Afrika

heimische T'ferwaldpflanzen und Gchirgsregen-

waldpdanzen, welche nahe Verwandte im tropischen

Amerika besitsen, wfthrend solche im tropischen

Asien ganz fehlen oder nur >parsam vorknniiiicn.

11. Wasser- und Sumpfpflanzen Afrikas, welche

zu solchen Amerikas in nftherer Terwandtscbaft-

liclier Bezii hiin^ stehen. 12. Pflanzen iler afri-

kanischen iSteppenformationen , welche sonst nur

oder fast nur im tropischen Anwika teitretmen

Gattungen angebflren oder mit solchen nahe Ter^

wandt sind."

Ref. möchte seinerseits die Categorie 11 auch

noch ausscheiden und den nenn ersten auf Ver-

schleppung zurückfübrbaren Gruppen anschliessea.

Bezüglich der Gruppen 10 und 12 hält er den
Thatbestand mit den Mitteln der beatigen Pflunzen-

ceographie einfach nicht für erklärbar. Und Verf.

thut das auch bei Licht besehen, denn sein leb-

hafter Wunsch nach Beweisgründen für eine hUlf-

reiche Landverhindung von Brasilien nach der

Bai von Biafra wird sobald schwerlich erfüllt

werden. Denn um hier nur eine Anzahl grösserer

Inseln zu erhalten. mUssten Hebnngen des Meeres-

bodens von 2000—4000 ui angenommen werden.

E. Solms.

Kraus, Gregor, Aus der Pflanzenwelt

Unt«rfran]»ai8. VI.ÜberdenNanisinus
unserer WeUenlcalkpflanzen.

(Verb. d. phvs.-ned. Oes. zu Würzburg 1906. N. F.

88. 19S—224 mit einer pkotolith. Tafel.)

Yerf. besehreibt mnftebst eingehend die eigen-

thttmlicbe ZwergvcLM tation dw hohen Wellenkalk-

plateaox um Würzburg und Ulustrirt die Verhält-

nisse dorch Abbildungen vom Kalbenstein nnd

von dem Reiinitz. Durch Aus-aatversuchc im

Garten stellt er zunächst fest, dass diese Zwerg-

formen nnr individuelle , dnreh Knssere Verhftlt-

nisse direct bedingte Anpassungen darstellen.

Sodann discutirt er die Ursachen der Verzwerguug

und weist die Ansicht, dass sie vom Weidegang
der Thiere herrühre, gestützt auf längere Be-

ohaclitung eines eingezäunten Plateaustückes,

zurück. Verbissene Pflanzen haben ein ganz

anderes Aassehen wie die terzwergten. Dem
Wind wird nur eine sehr geringe und secondAre
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Bedeatnng inerkaiint; die eigentUebe tJmehe ist

in der prosspn Trockenheit des Bodens zn suchen,

die durch die geringe Dicke der Erdkrame, die

Durehllssigkeit des Untfingmndes und die freie

Besoiiniing der betreffenden Fundorte bedingt

wird. H. Solms.

Fries, R. E.} Zur Kenntniss der alpinen

Flora im nOrdlidien Ai^gentimen.

(Nora Acta Rri:. Sdc. Stifnt. I'i»salieiisis. s> r.

1, nr. 1 (190.^). 4". -/Oö S. mit (» Talcln und l Kailo.)

Die vorliegende interessante Arbeit ist das

Resultat einer Rdse, die der Terf. als Tbeil-

nehnier an der Schwedischen Chaco-Cordilleren-

ExpediUoQ 1901-1902 gemacht hat. Sie be-

btndelt die TegetationsverbiUtnlsse der abflnss«

losen Ilochplatcaux in der arfientinischen Provinz

Jujay und dem nördlichen Theü der Provinz Salta.

OW dieses Gebiet giebt die beigegebene Karten-
skizze Auskunft. In fünf Kapiteln werrlen die

allgemeinen ptianzengeographischen Verhältnisse

in klarer und abersichtlicfaer Weise bebandelt Es
worden elf verscliicdcne I'flanzenficiiossenscliaffs-

forniationen unterschieden , vun denen drei den
Hydrophyten, die übrigen den Xerophyten zu-

ttclHuen, Tinter diesen letzteren sind auch drei

huiuphytische (ienoäsenschaften einbegriifen, näm-
lich die der Salicomica, der Lepidopbyllen und
die l^oroboh/s orundinacevs-FormHiion. An dem
von ihm bestiegeneu Nevado de ChaAi (6100 m)
fand er die Grenze der Pbanerogamenvegctation
l*i 5700 m. Hier wachsen noch Mdmstrum
obcuneatum, eine Viola und Hexaplera cuneala.

Am Nevado de Cachi hat Spegaizini flbrigens

die Drahn mandoniana noch bei 5800 m an-

getroffen. Diese Spccies ist Verf. nicht zu Ge-

sicht gekommen. Eine angenehme Beigabe sind

die anf den ersten Tafeln gegebenen Landschafts-

phutugrauinie aus verscbiedeneu Formationen.

Znletst folgt eine Aufzählung der gesammelten
Pflanzen nebst Hcsc lireilfung der nenen Arten.

In dieser sind die Kul>iaccen vun Schümann,
die Solaneen von U. D a m m e r , . die Labiaten
von Locsener, die Asciepiadeen von Malmö,
•die Gräser von Hackel bestimmt worden. Die
neuen Arten können nicht alle aufgezählt werden,
nur einige der.sellien sind abgebildet worden. Ks
sind deren aber nicht weniger als 43 , und mau
siebt wieder, wie unzulänglich dieses interessante

Florengebiet bislang erforscht ist.

H. Solms.

{Miyoshi, H., Adas of Japanese Vege-

tation.

(Sst U und m. Tokyo IMS. 4o. 15 phototn»i(cb
'TafiBln mit korsem begteitendem Text Id eaglucfaer

und japanischer Sprache.)

iÜber die erste Serie dieser schönen Vege-

tationsbflder ist in dieser Zeitung (1905. 68,11

Sp. 224) rcferirt worilen. Der dort gegebeneti

allgemeinen Characterisiruog des Werks ist nichti

I
binzocafttgen.

Die zweite Serie triebt hauptsächlich Wald-

bilder aus Central -Japan, u. a. Fagus gUvatka var.

|5t«6oIdtt Maxim., Q^iercus ffroatmerruta Bl. nebst

Osmunda cimiamomea L.. I^rix leptoiepis Gord..

Vicea Hondoensi» MAyr.^ Angdica polydada Francb.

Die dritte Serie ist der tropischen VegetatiM

der I.u Cliu-In^rln gewidmet und enthält Hallitu^-

bilder von Ftais retusa L. var. nitida Miy., Arenga

Biigleri Bece., Jfusa Sapleuhm L., TemuHääa
Cafappa L., Ficus pttmijn L., eine Kelswand Qbei^

ziehend, Enyhorbia neriitolia L.
,

Cyc/ta rewMa
Thttnbg., Qardttia ^pteato. H. Solms.

Cardiff, J. D., Development of sporau-

gium in Botrychium.
(Bot. gaz. 8». 340-47. 1 pl.)

Verf. behandelt die Frage, ob der Zerfall

der Sporenmutterzellmasse in immer kleiner

werdende Zellkomplexe bis zur seUieBlichen

Isolierung der Sporenmuttcrzellen mit dem für

viele iSporangien bekannten öterilwerden einzelner

Sporenmatterzellen zusammenhingt. Da bei B. rir-

' (jini'inum und (ernalum tlberhaupt keine Spurrn-

muttcrzellen steril werdeu, muli der Zerfall andere

Ursachen haben. Die ÄnflOsnng der Mittellamellen

zwischen dem Sporenmutterzellkoniplex findet in

umgekehrter Reihenfolge statt, wie das Auftreten

der Zellwände bei der Bildung des Archespors. Die

Mittellatnellen werden :ils(» wohl in dieser Keihen-

fult,'e die clieniische Zusammensetzung erreichen,

in der sie von den auflösenden Enzymen lösbar

sind. In dem Malle wie die Zerklüftung statt-

tindet, tritt da« Periplasma zwisclien die Sporen-

mutterzellen ein, bis die!>e alle einzeln in dem
Periidasma eingebettet sind. Die Periplasniakerne

vermehren sich daliei sehr stark auf amitutischcm

Wege, ein Vorgang, den Ref. für Botrychium be-

stätigen kann und der, wie demnä< list erscheinende

Untersuchungen zeigen werden, uiidi bei andern

Fampflanzen auftritt. Die Ernährung der bporsn

während ihrer Entwicklting findet al.so hier ans-

schließlich durch Vermittlung des '^'apeten-Plas*

modioms statt. E. Hannig.
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Nene Literatur.

1. Allgeneines.

JToatfk botaoiieher Jahresbericht. Henmgegeben von
F. Fedde. 82. Jahrgang (1904). II. A6t. 4. Heft
Physikalische Physiologie (Schlufs). Entstchnnu neuer
Arten, Variation und Hvbridisation. 1'tl.inzrnkriink-

heitcu. Teratulugie. Uericbtt; über die pharma-
kognoetiiehe Literatur aller Linder vom Jalur» 19M.

IL Itakterin.

Vlaoher, A., Ober PlatmoptTse der Bakterien (l Taf.)k

(Ber. d. d. bot Ges. S4. 55 -64.)

Ja4M>bethal, B-, und Pforadorff. F., flrundlaern einer
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(Compt. rend. 142. .518 20.)

IV. Algen.

Brand, P.. Tbcr die Faserstniktur der Cladojthora-

M.'inbriui (1 T!i!.l ( INt. d. .1. bot. ( H. ('4-70.)
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eaM.U (4 li^M. Ilirv. i'vu. de bot. is. '.'7 luO.)

Mlrando, iJerbt ri bt•^ sui le devei<ip|ienient et i"aua-

tonii)' de> CasHythacrt* (31 tig.). (Ann. d. eeieDCeB

nat. Botanique. 'Je. m t. t. 181^2^6.)

Pisaoni, P. , t'ontribu7.ione alla l onosrenzu degli

aaitorf deirOxyriV) alia (1 lav.). (.Vnn. di botauica.

4. 79-98.)
Vtvat, Ih, ContributioD it r<'tude des liaiüons du
pUoinM mäullalrei pifrimeduliaire et interligneux

avee 1« Uber Bormal («6 flg.). (Uoiv. Geoive. liut.

bot ft.i«r. 4. 100 8.)

IX. Physiologie.

Aderhold, R., Znr Frage der Wirkung des Kupfers
auf die Pt^an/e. (Her. d. d. bot Gea. iL IIS—117.)

Pulton, K , s. unter l'üze.

Ouignard, L. , Le Hariiot ä aeide cvanhydririue,
J'haseolua luttatus L. (Compt. rend. l4i. 545—63.)

Kohn-Abrest, S., Ktude chimiijue sur les grainea
ditea i'oi« de Jara. (Ebenda. 142. 586—89.)

Iilvliigaton, S>. B., Note« on |he relation between
frowth ot roots and of tops in wheat (6 flg.! fTbe
bot gas. 41. WO-44.)

Palladin, W., Bildung der verschiedenen Atnunga-
enzvme in AbhAiigipkeit von dem Entwlrkhings-
>t;i.Iiuin der l'Haiizcn. I Her. d.d. bot. (ies. "-M. '•'7 -IikI.)

Rotbert, W., ])>\^ Verhalten der Ptianzi ii uej;cnnber
Aluminium. (Vorl. Her.) (Hot. Zt^r i'A. 43—52.)

Soave, M., L'azuto ammouiacalc e l'aüotu uitrico nello
sviluppo del JUflü (8 flg.). (Ann. di botaniea. 4*
99-114 ;

Stelnbrlnck, C, I ntersuthung über die Kobasion
strömender 'FlQssiKkeiteu mit Beziehung auf daa
.SaftstelKeproblem der BAume ^ Teztlg|i (Pringth.
.lahrb. 4i. 579-62.'i

)

Ursprung, A., Die Beteiligung lebender Zellen am
üafUteigan. (Ebenda, . MS-44.)

X. Fortpflanzung und Vererbung.

Raunkiaer, C, Sur la tran^imitision par h^r^dit^ daaa
les esp^ces höterouiorpbe^. (Kgl. Danske Vldens*
kabemes Sciskabs forb. 190«. Sl—39.)

Tischler, O., I'ber die Entwicklung des Pollens und
der ruiieten/ellen bei Ribes - Hybriden (1 Taüjl
(Pring.sh. Jahrb. 42. 545—78.)

- Uber die Entwi( klun^' der Sexualortjane liei einem
sterilen Bryonia Ba.stard (1 Taf.). (Her. d. d. Imi.

(ies. i\. M;t-y7.)

Wedakind,W.,üeneration8wech8el, Metamorphose und
direkte Entwicklung. (ZooL Anaeig. S«. 790—85.)

XI. Ökologie.

Loab^ J.t Vorlesungen Uber die Dynamik der Lebens-
er8cheinangen(61 Abb.). Leipzig 1906. 8<*. ä24 u. VL

Beed, H. 8., A brief hiitory of ecological work in

botany. (Plant world. «. 163-aO&)

XII. Systematik und l^anzengeognpliie.

Bina, A., Fb>ra von Ba»el und Umgebung. Basel
1905. 8». :!•;« .S.

Bornmüller, J., Über eine neue «Serrodtto-Art der
anatolischen Flora. (Bnll. Iwrh. Boiss. S. w^r. 0.

Ooatniitin et Oallnodt Noovmq groupe du genre
Euphorbia, habiunt Hadajrascar (it Taf.). (Ann. d.

Sciences nat. Botanique. 9e. s^r. 2. S87—818.)
Femald, M. L., A new Anlennaria from Kastan

(Quebec. (Ottawa naturalist 1905. löt>—57.)— , An alpine varietj of ChiKM« wnlieiM. (Ebenda
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XVI. Verschiedenes.
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Begprechnngen: I'orsch, 0., Der Spaltöffnungs-
apparat im_Lichie der PhyloRoni«'. — (Jpntner,
Georg, Uber die Vorlaufers|)itzeii ihr Mono-
kotylen. — BrucliniaiiQ, II-, Von den Wurzel-
tr&gern der SdaytneUa Krautiiiana A. Br. — ü o e b e 1

,

K., Horpholociscbe und biolegiidM Bemertiungen:
19, Die Knollen der Dioteonm und die Wnrtel-
triger der SelaginfrUen, Organe, welche switcben
Wnneln und Sprossen stehen. — Nene Utarfttur.

Notiz. — Personalanelulaktaa«

Forsch, O., I )er SjiiiltötVmiii(Tsapparat im
Lichte (Ii r Plivlu^anie. (Mit 4 Taf. u.

4 Textabh.)
Jena. fJiist. FiM-licr. 1905.

Der Verf. der vurliegcnden umfang- und
inhaltreichen Studie untemimmt es, ein .eng
begrenztes, dabei aber adaptiv svhv wandlniips-

Ahiges" Gewebesystem, d« u Spalttiffuuugsapparat,

in physiologiscb-anatomiieher and phylogenet isch-

anatomischer Hinsicht zu antersQchen, und £»

fragen: inwieweit harmonieren Bau und Funktion
desselben, inwieweit bannonieren sie nicht oder
dissonieren sie sogar. „Hat die lihvsiologischc

Anatomie gezeigt , was die Pflanze bilden Icann,

veil sie es braucht (AnpaesungsmerlcmBle) , so

soll uns die phylogenetische Anatomie riciitiger

Histologie — zeigen, wa.s die l'Hanzc auf ürund
ihrer Vergangenheit nicht bilden Itann, obwohl
sie es brauchen könnte, bezw. was sie aus dem-
selben (irund ausbilden muß, obwohl sie es nicht

braucht (ürganisationsmerkniale)."

Somit ist es das Haujitzifl des Verf., nacli-

zaweisen, pdaß trotz der weitgehenden adaptiven

Plistixitftt des Spaltoffnungsupparates in dessen

feineren histologischen Merkmalen die Vergangen-
heit selbst dann nocli nachklingt, wenn dieselbe

mit der jeweiligen (Tegeawait flieht im idealsten

Einklang steht." Als weitere wesentliche Er-

gebnisse seiner Arbeit nennt der Verf. 1. den
Tenidi d«a Nachwaisea, da0 auch im PHanzen-

I

reich daa biogenetische Grandgesets wiritt, wenn
auch in beschrilnktorom Umfang als im Tier-

reich, 2. die BesUitiguug der Anschauung, daB
sich AnpammngsmerknMle vnd Organieationsmeric-

malc nicht als wcscnsnnclcich gcfontllii-rstehen»

rictmebr im Laufe der Zeit die crstercn durch
«erbliche Flxicrang* an letsteren werden können,
daß also die phyletischen Merkmale Ergebnisse

einer historischen Anpassung sind wie die An-
passungsmerkmale tolebe irfncr aktodlen An>
passung, 3. den Versuch, die We 1 1 s I e i n'scho

Erklärung des tieneraliunäwechsels als Folge

einerAnpiwnoiganiwei in Bang aifFenebtigkeita-

gebalt verschiedene Medien, histologisch zu sttttzen.

I

Ein erster Abschnitt des liuches ba-

I handelt den Spaltöffnungsapparat als
'phyletischcs Merkmal. Hier stellt der

Verf. eine Anzahl Typen auf, die als „klassische

. Muster echt phyletiaeher Typen" gelten können.
'Zunächst den Gymnospermentypus: Kdr
diesen ist trotz aller adaptiver Abwandlungen
doch das Bild des 8cblie(izclleni|uerschnittes so-

wolil in Median- wie in rolansicht -tets cha-

rakteristisch. Auch Jiowenia, deren Spultotlnungs-

apparat durch weitgehende Anpassung an sehr

heiße Standorte soweit umgebildet ist , daß das

OberfiUchenbild kaum noch den (ivmaospernien-

typus erkennen läßt, zeigt bei genauer Hetrai^^htuiiL;

des gner- und Längsschnittes, dall dieser doch
auch hier vorhanden ist.

Besonders charakteristisch für alle Gynino>

Spermen ist es, daß sie trotz treffliclier An-
passung an Trockenheit doch eine Rückbildung

der Hinterhofleiste an den Schließzellen auf«

weisen, welche Leiste bei l'ycadeen und Kamen
eine besonders wirksame Einrichtung zur Herab-

setzung dmr Transpiration darstellt ; das ist so

zu erklären, „daß eine Pflanze auf (inind ihrer

Verwandtschaft nicht alles bilden kann, was sie

gnt bnncfaen könnte die fttr alle Gymnosiwnnen
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charakteristiscbe Aat>gi'staUung der SpaltoffiiuiiK

Ist «in Prodakt der Anpassong gegen Transpi-

ration, das sirh lu raiis^ebildci hat unter all-

mählicher Unterdrückung der Uinterhofleiete

;

diese Unterdrtteknng wifd erUieh fiiiert, da-

durch znm Konstitutionsmerknial innl so dem
EinflaQ adaptiver Formveränderang zunächst ent-

logen. Von Interesie iet, daB Canimrina swar
den Gymnospormenlypns zeigt, .iIkt linch durch

Abweichungen von demselben zum Ausdruck bringt,

d«B sie mit den Oymnospennen Terwandt ist, aber

in der Gcpcnwart cino selbständige Stellui^ im
Bereiche der Augio&penucu einnimmt.

Als iweites Beisi»iel eines echt phyletisehen

Typus nennt der Verf. den durrli Schwendcner
bekannt gewordenen G ram iuconty pus, das

Endprodukt einer ailmihlielMtt xerophilen Um-
bildung des nrsprtlngliohen T.iliiflorentvitus. Unter-

sacht man, bei welcher Familie sich die gröUte

Annlkening an diesen Tyiras seigt, so findet man
sie bei xerophilen Jtinrnreen; und wenn eine

Ähnlich weitgehende Annäherung sich bei Diko-

tylen trots noch so bftnfiger xerophiler Aas-
gestaltung der stomatären A])parate nicht zeigt.

80 ist dies eben wieder nur historisch verständ-

lich, d. h. auf Grand der Tatstcko, daft die

Jnncaceen als PHmitivform der f.iliiflorcn Ver-
wandtsrhaft mit den Gramineen aufweisen.

Ein drittes Beispiel ist der Mnseineen-
typus, flber den man das Original sowie den
Schlatt dieses Ket'crates vergleichen wolle.

In einem zweiten, ,Spaltöffn«ngs-
apparat und VererbnnK" übersrhriebenen

Abschnitt gibt Forsch, um die .Allmacht der

Tererbung* zu demonstrieren, eine groBe Zahl

von Beispielen soleher Fälle, in denen der Apparat

„als F>bstQck einer der Vergangenheit angchörigen

Arbeitsnotwendigkeit noch mitrererbt wird, oh-

wohl er UberflllR'<ig oder sogar schildlieh ist."

Die große Zahl hiütologiscber und physiologischer

Torbedingnngen für das Zustandekommen eines

richtig funktionierenden Spaltöffnungsapparates,

welche auch dessen ontogenetisch frühzeitige An-
lage erklären, bringt es mit sieb, daß er im
Laufe der Zeit nur schwer und allmählich er-

worben und ebenso schwer wieder abgeschüttelt

werden kann. So erklärt sich, daß häufig da.

wo infolge veränderter Lebensweise — Übergang
zum Parasitismus, zu submersem Leben usw. —
das Assimilationsgewebe sich rttckgebildet und
chlorophyllfrei zeigt, event. nur noch als Dun ii-

Ittftungsapparat dient , die Austrittspforten noch

•rlialten bleiben, and zwar in größerer Zahl als

sie für die Durchlüftung nötig sind. Dabei zeigen

sie sich häufig auch mehr oder minder weitgehend

hiitolo^seh lednsiert Znnldist gibt der Teif.

einige Beispiele für Vorkommen von äpaltoffnongea

an Orten Miherer Assimilation. Wdtere BeiqikAe

liefern Parasiten: Orobanchc als verhältnisni.ißi2

junger Parasit vererbt heatigen Tages noch einen

groBen ÜberscbvB roto redasierten SpaltAffhonges,

auch am Sleiifid. und die Sehließzellrn sind trotz

der Funktionslosigkeit noch chloropbyllbaltig.

LaOnraea als Uterer Parasit fUirt in Gegemati

dszn am Stengel nur wenige, ebenfalls rück-

gebildete Spaltöffnungen, die chlorophylllos sind.

Wenn XaArora am Frncfatknoten noch relatlT viel

.SpaltöffiimiuM n /ciu't. -.i» crkliirt «lies der Verf. da-

mit, daß dies Organ seinen Cblorophyllgebalt wahr-

seheinlieb Iftnger behalten bat als die anderen Teile

im InteiTs-vc pciiDfrcniler Krnalirun^ i'er Samen,

Eine l-UUc weiterer auch i>apropbyteu ent-

nommener Beispiele möge im Original naebgesshes

werden. — Daß an sobmersen Orünnen, zumtl

amphibischer I'flansen, d. h. solcher, die sich

erst seit verhUtnismilig knner Zeit ans Wasser-

leben gewöhnt haben
,

Spaltöffnungen auch da

luocb auftreten, wo sie geradezu schädlich siod,

jbat der Verf. bereits a. a. 0. ansgefHbrt

Der dritte Abschnitt lautet: Spalt-

löffnungsapparat und biogenetische»
Grandgesets; der Verl Ifebrt bier etwa

f(dgendes au-- : Die Stomata der Keimblätter

verschiedener Verwandtschaftekreise zeigen groUe

Abnllebkeit, die sich erklärt dnreh die Not-

wendigkeit, mit wenig Ilildungsmateria! einen den

relativ gUnstigeu und gleichförmigen licdinguagen

der AnBenwelt genttgenden Apparat sn adnfn.
Da es sidi hier also um Konvergcnzerscheinungen

handelt . dürfen aus dem Bau der Keimblätter

niebt allsn riel SeblOsse anf die Phylogenie ge«

zogen werden, immerhin ist nicht ausgeschlossen,

daß gewisse feine Merkmale pliylctischer Natur

nnabhangig von der Anpassung sich auch sai

Kotyledon geltend machen. „Im Gegensatz dazn

zeigen die rrimurblütler hautig Stomala, dereo

Baa die Wiederholung eines in einer früheren Ao-

passungsperinde vorherrschenden Nonnalzustandes

darstellt. Abweichend davon stellt sich der Hpalt-

OShangsban des der Gegenwart angehörigen Assi»

niilationsrirpanes als der Höhepunkt einer An-

passungstendeuz dar, welche sich l>ereits in

den froheren Stadien . wenn auch in geringerem

Grade, ans-^i'raeli. So .stellt der Wandel im Baa

der Stoniata vum Keimblatt bis zum Assimilation**

urgan der Gegenwart in vielen Fällen eine in

bestimmter Richtung aufsteigende Stufenleiter tob

Kntwicklungssiadien desseliien dar, welche aacb

als dessen phylogenetische EntwicklungsetappeB

für die betreffende Arl aufgefaßt werden dürfen.*

Ein Beispiel möge den Gedankengang des

Yerf. eriivtern: Anf der Keimblattschside von
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Zta Mays finden sich Stoinata, bei denen erst

ci0 Schritt zur Heranziehung der Nebenzellen

nr Funktion der Schließzellen getan int ; dieser

nf den Keimblattscheiden vorluuidene Zastand

dtff Ükedcnklich als Vorläufer dei «Ofden Haupt-

Uittem nnztiirf tfeniicTi (iramiiicentypug gelten, bei

welchem iH-kanntlirh die Mitwirkung der Neben-
seilen bei dem Hewe;;;ung!smechani8mus wesentlich

ist. D. h. auf den Keiniblattscheiden ist ein

Stüiiia uu:>Kebildet , welches als Zwischenglied

zwischen dem Typus der Liliifloren, der Vor-

Uofer der Gräser und dem dieser lefzleren steht.

Das letzte Kapitel
,
Spalt ö ff nungs-

•pparat und Generationswechsel, will

zeigen, daß „das »IlmiLhliche Heraustreten des

Sporophytcn aus dem Wasserleben und die damit

parallel gehende vegetativa Auspliederung bei

den Hauptabteilungen der C'orniophyten ihre

Spuren in gewissen gemeinsamen Zügen des

Spaltöffnungsapparates hinterlassen bat." Hei

den Bryophyten ist es sehr wohl begreiflich,

daß bloß der S]toropbyt Spaltiiffuungen trägt,

wfthrend der (iainotophyt , als eine noch nicht

hinreichend lange Zeit an Luftleben angepaßte

Generation, solche ebenso «enip hervorbringen

kinn wie etwa die assimilicrnnie NVonel von

TatmofSvjflhm. Auch zeigt sieb auf der Kapsel

der Moose die Entstehung und die allmäblicbe

Vervollkommnung des Apparates, der allerdings

hier seine volle Höhe noch nicht erreicht, aus

primitiven Anftngen heraus:

Das orsprQnglichste Stadium ist offenbar das

Auftreten von Interzellularen zwischen beliebig

vielen Epidermiszellen , ein zweiter Schritt der

Anschluß dieser Interzellularen an die inneren

ZwischenxeUrftQme. lo dem Vorhandensein von
mehr als twei SchHeBaellen zeigt sich aaeh heote

noch bei vielen Moosen ein Anklang un diese

primitiven Stadien. Die höchstentwickelten Spalte

MhoBgen anter den Moosen fDhrt Anthoceroi.
(Die Atemhöhlen der Marchantiales sin<I abgeleitete,

ndt großem Materialaufwand gebaute Apparate.)

Bei den Famen wird der Anthoeerostypns

zur vullen Höhe gebracht und bei h) ^ropliilcn

Formen durch aohwache Ausbildung der Cuticular-

leisten, bei xerophilen durch Verlegung der Aktl-

vitdt in die Pole der Scliliel!/<lli'n und durch

Schlieikeilenverboizung sekundär weitergebildet.

Diese letztere Attsbildniif erreicht dann bei den
Gymnospermen, deren Entwicklungsricbtung ja

eine durchaus xerophile ist, ihren Höhepunkt
•Dd wird hier, nadidem anch die Hinterhofleiate

der Schließzellon geschwunden und noch eine

Verriagerong der Größe des Apparates biiuu-

getrelen iit, iim Konatitiiti<mim«rkmal. Bei den

Aagloqittmeii hat lich dar OymnoipenBeiitypas

noch bei Catuarina erhalten, sonst aber hört

hier der ParaUeliemoa swischen der Aosbildmig
des Spaltnffnnngsapparates und der Ausgestaltung

der Luftgeneration auf; bei den Angiospermen
hat nämlich das bei den Faraeo baraits vaiäagmida
Modell die Oberhand gewonnen.

Hiermit schließt der Verf. seinen Rieh. y.

Wettstein, „dem Meister der phylogenetischen

Forschung', gewidmeten „Versuch in der Zukunfts-

jdisziplin der phylogenetischen Pflanzonhistologie",

|t)ber den wir hier In möglichstem Anschluß »n
^den Gedankengang und auch dia AoedmakaweiM
des Verf. referiert haben.

W. Benaeke.

Gentiur, Ctoorg, Ober die Vorläufer^

HpitBen der Monokotylen.
(Flora 1905. »S. M27-ä83. 1 Tai: und 23 Textfig.)

Im An>-cli!uli an andere Autoren bezeichnet

(icntnor mit dem Worte „ Vorliluferspitze" eine

eigentümliche bei Monokotylen vorkommende Aus*
bildung der Blattspitze, die viel früher wie das

gesamte übrige Blatt /.ur Entwicklung kommt und
die die verschiedensten Funktionen verrichten

kann. In der liegol dient die Vorliluferspitze

dazu, den Knospeuschutz /u versehen, die Tran-
spiiatiiiii und AtOHUIg einzuleiten sowie Exkrete
abzulagern. Nur ausnahmsweise funktioniert sie

als Träufelspitze zur Wasserableitung oder tiber-

nimmt später die Funktion von Hlattranken. Dar
Aufliau der Vorläuferspitie kann ein «ehr ver-

sohiedenartiger sein.

Bei den IHotcorem stellen lie nacli innen

eingebogene oder flache Uttllen vor, ähnlich

Knospenblättern, jedoch meist fleischig und um-
hüllen die Knospe, wobei der Knospenschutz

durch Schleimausscheidung noch verstärkt wird.

Bei DoryamOies, Sanseveria, Dracaena Draco,

Ornithogalum caudatum werden die jQngeren

ül&tter in der Knoepe von den älteren von außen
her nmhttllt, aber nicht vollstSndig. Die Vor-
läuferspit/c funktioniert hier als pfropfeoihnllcber

Verscblttßkörper von maasiger Entwicklmg.
Bei Aroidem, Mwacem, (hmnaeem and

Mannttucctn tritt neben ziemlicli starker Aus-

bildung der Lumina und Einrollung des Blattes

in der Knospenluge Blattscheidenbildnng auf,

weldit' liauiitsaolilich den Schulz der jungen Blatt-

anläge aberniumt. Die Vorlauferspitze dient da
als AbsebluBmittel Ar die eingerollte Lamina
und verllindert ein zu frühes Aufrollen innerhalb
der Scheiden des nftchstälteren Blattes. Bei
Agavt'Altten. wandalt sieb die TorUnferspitze
Mhr fröbnitig Ib ain hartaa and doraarligai
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Gebilde am nnd Arnktioniert dmmi als Sehotx-

mittel gegen Tierfrali.

Bei Scüla bifoUa^ Oagea lutea, Mutcari

eontoumy Arum mamlaUm, Croctu v. &. dient

die Yorläuferspitzc als Bohrsiiitzr, um der jungen

Pflanze den Darchbrucb durch dea Erdboden zu er-

mfiglichen. DieYorlftafenpItxe ist da kuitpenförmig

und aii-t-Mvt'irbnii diirrli üiedianisches Gewebe.

Bei JJioacoreen, 6'intZ<u;- Arten, J9ofyan<ft«»,

Jüdkordia afiriemiay CaUa ptSmriri» v. a. dient die

Vorl&uferspitze iiithl nur als Schutzapparat für

die Knospe, sondern auch dazu, um die Tran-

spiration Ar das nocb junge and spaltölFnangs-

Iccro IMatt einzuleiten, indem sie mit Spalt-

öffnungen oder Wasserspalteo bedeckt ist.

Bei Amwj9wf^uilh», SemromtOmm^ AJUmacMn
uml Ptttmteii striit ilic Vorlauferspitie fast aar

ein Wasserausächeidungsorgan dar.

Bei gewissen DioBcortm enfbilt die fleischige

Vdrliiuferspitze in iliren Zellen viel Sdilcim ab-

gelagert; and bei JJracaena Draco ist sie hart

and Iroelren. Die Torlivferspitse maebt da die

starke In-^olation für diese Pflanzen ertltglich,

die an trockenen Standorten wachsen.

Bei CmrdjiiKne teminali$ «nd andern feuchten

Stinidorlen an^eiuil'ftcn TMIanzen ist die Vorläufer-

ä]iitze sehr zart und dient hauptsächlich als wasser-

ausscheidendes Organ.

Die Bedeutung, welche die Sekretion für die

Entwicklung des Blattes besitzt, erblickt Ucntner
im Anseblaft an Goebel darin, daft dadurch ein

Wassersfroni erzeugt wird, welcher den Tran-

8pirati()n.s^troni zu ersetsen hat, wie er später

von der ausgebildeten Lanina besorgt wird. Da-
mit stitiuiit auch das spätere Verhalten der Vor-

lUufer.^pitzcn ubureiu. Die Spalten werden später

in der Begel verstopft, und die yorlioferspitse

wird abpeworfen.

Der Arbeit sind eine ganze Serie instruktiver

iiiui anscbanlicber Textfigoren mit einer Tafel

beigefügt. U. Glttck.

Bruchmann, H., Von den W'ui zeltrÜgerii

der Sdaffinella Kraussiana A. Br. (2 Taf.).

(Flora 1906. 96. [ErgtaMugaband.] 150-ie6j

Goebel, K.
,

MorphologiscJie und bio-

1< lui'^che Bemerkungen. 1 0. Die Knollen
der Dutsmrem nnd die Wnrzelträger der

Sula^iiu'llen, Organe, wclclie zwischen

Wiu-zcln und Sprossen stehen. (31 Abb.).

(Ebenda IMMk 167—212.)

Die beiden zufällig zu gleicher Zeit ent-

standeneu Arbeiten ergänaen sich, was die Wnrael-

trftger der Selaginellen betrifft, auf glftdiMe

Weise. 15 r u e h ni a n n's Untersuchung befallt

sich ausschließlich mit iS. Ktauukma^ wihrend

Goebel einige andere Selaginellen behandelt

Bruchmann hatte bereits früher darauf hin-

gewiesen, daA schon an den KeimptlanzeD der

Selaginellen die Warselträger aasgebildet sind

und eine gesetzmäßige Stellung pinnrhiiKn. '*^ie

finden sich (auch bei S. Kraussianu) steti» am

Grande des Hypokotyls in Dreixabl (Kein«
w ti r z p 1 f r ;i p e r'l . einer der Träger steht mit

dem ilypokot} 1 in einer Ebene, die beiden andeni

In gleieber HOhe einander gegenttber in eiaer

senkrecht zur vorigen gerichteten Kbeiie. Der

erste Träger wird schon vom Embryo in der

Spore angelegt, der «weite nnd dritte komies

zu gleicher 7cit zum Vorschein, wenn der Keim-

ling die ersten Bl&lter entfaltet. Alle drei er-

rdehen nur sehr geringe GrflAe nnd ers«Aeia«n

im fertigen Zustand als kleine basale Stielclien

an den Wurzeln. Ihre Entwicklung beginnt mit

der Hervorwfllbong einer Ideinen Gruppe merirte.

matisrher /eilen zu einem Höcker, der keine

Scheitelzelle besitzt. Dagegen entsteht im luoero

dieses Hdckers nach einiger Zeit die SebeitelMUe

ftir die Anlage der Wurzel. Daß die Höcker

tatsächlich ihrer Natur nach Wurzelträger sind,

gebt daraus henror, daB sie sleii in Blattsproste

umwandeln, warn man die Keimblätter der ganz

jungen KeinipHanzen abschneidet. Stehen die

Trftgeranlagen bei dieser Operation noch auf der

Stufe des Meristenihikkers. dann geht der Vege-

tationspunkt des Trägers unmittelbar in den des

Sprosses über. Ist dagegen in dem Trägerhficker

sehon die Wurzelschcitelzelle differenziert, so tritt

die neue Sprollknospe seitlich unterhalb der Wurzei-

scbdtelaelle hervor. — An den As.siinilationa-

sprossen verlauft die Entwicklung der Träger

etwas anders. Kurz nach der Gabelung der Achse

entsteht adventiv, nicht direkt ans dem Stengel-

vegetationsjiunkt, die Trägeranlage, die mit der

Aushilduuu einer grollen Zelle, der späteren

Seheitel/elle, Iteglnnt und oberhalb deren eine

Ge webe Wucherung , der U ni 1 e e Ii öc k e r , auf-

tritt, der das Abwärtsbiegen der Anlage bewirkt.

Bis zu einer Hohe von ca. 0,08 mm wächst die

Anlage mit einer drei>-eitipen Sclieitelzelle , vos

da bis zu 0,12 mni mit einer vierseitigen und

weiter bis ca. U.22 mm ohne Schcitelzelle. Dann

beginnt der Scheitel des sjanzen Höckers sich za

einer Wurzelanlage umzugestalten , indem er

endogen eine oder mehrere dreiseitige Wurzel-

scheitelzellen ausbildet. Diese Scheitelzellen wer-

den aber erst aktiv, wenn die Wurzelanlage in

den Roden eindringt. Die ganze dazu nötige

Verlängerung der Warselträger (v<hi ca. 0,3 bis
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60' oder 100 mm) findet durch intercolares Wachs-
tum in einer hinter den Wurzelinitialm ein-

geschalteten Meristemzone statt — ein wesent-

licher Unterschied gegen S. Murlettsii, deren

Warzeitriger nach Treub die entsprechende

Verlängemng mittels Scheitel Wachstums be-

werkstelligt. — Wichtig ist nun noch die Tat-

sache, daß der Gcralizylinder der Wurzeltrftger

radiären (monarch - konzentrischen) Aufbau zeigt,

also einen durchaus von den diarcben, band-

förmigen BQndeln der lUatt^inusse abweichenden

T}'pu8 , dafi aber das h) pokotyle Glied von

S. Kratiukma and allen flbrigen Selaginellen und

sogar die Blattsprosse von <S'. spinulosa, dieselben

monarch-radiären Bündel besitzen. — Die Um-
bildung der Träger in Blattsprosse
(dnrch einfache Regnlierang der Kulturbedin-

gongen) verläoft, solange die Warxelanlage noch

nicht begonnen bat, ebenso wie bei den Keim-
wurzeltrltgern : der Trägervegetationspnnkt geht

direkt in den Sproftvegetationsponkt aber. Ist

aber die Wanelsebeiteltell« sehon differenziert,

dann entstehen zuerst unterhalb der Trägerspitze

zwei Ilallblätter, in deren Winkel nachher

ein Sproßpaar entspringt. Regeneration der
Trägerspit/en , ebenso der Sproß- und Wurzel-

spitzen läUt sich erzielen, wenn nicht zu grolle

Stücke der Trägerspitze abgetragen werden. Die

nenen Vegetationsipunkte bilden sich dann in dem
Cnllns der Schnittfläche. }£a können sogar echte

Wnneln direkt an der SproBactase (durch Ver-.

niittlong eines Wundcallus) erzeugt werden, wenn

Stecklinge anf Torf oder feuchtem Sand kaltiviert

werden. BezAglieb der morphologisehen Bedentnng

der Wurzelt rfifjcr kommt I! r ii c Inn a n n zu dem
Resultat, daß die Träger zwar nicht den Sprossen

gleichen, daß sie aber als metamorphisierte, ihrer

besonderen Funktion entsprecbenil uinjieliildetc

Sprosse auizofasseu sind. — Die Untersuchungen

Ooebel's thw die Begenerationserscbeinangen

an geköpften Wurzeltrügcrn und Wurzeln von

S, Martemii, sowie die Bildung von Adventiv-

wttrzeln an SteekKngen stimmen im wesentUeben

mit denen nruchnuiinrs ttberein, so dali wir

ans mit einem Hinweis auf das Original iMgnUgeu

kAnnen. Besonderes Interesse dagegen verdient

die Besrhreibuni,' ilfs Verhaltens von S. grandis.

Die kriechendeu Ubisomftste dieser ftlaiuc

tragen an den Gabelnngsstellen wie die Obrigen

Selaginellen WUr/i Itrilger, die aufgerichteten
Assiuiilationsbprus!>c aber bilden an denselben

Stellen kleine Sprosse (Mittel sprosse), die

höchstens 4 mm lang werclen. in ihrer Bebliltteruiti,'

den Bluten ähneln und zuweilen gabeln. In der

Zone, In der man Übergangsgebilde von Wnnel-
trlgera n Mittelaprossen erwarten könnte, linden

sich nur ruhende Vegetationspunkte (die an-

scheinend nicht zum Austreiben gebracht werden
kennten). Die Mittelsprosse entwickeln sich zu

normalen Sprossen , wenn man Stecklinge eines

mittelsproßtragendeil Zweiges warm und feucbt

kultiviert, oder wenn man die Sproß.sintzen ober-

halb eines Mittelsprosses abschneidet. DafUr,

daß in der Tat kein priniiplelier Gegensati
zwischen den WurzelträgeiB an den Rhizom-
sprossen von <S'. (frtmäi» und den Mittelsprossen

an den Assimilationssprossen besteht, spricht die

weitere Angabe Goebel's, daß solche Selaginella-

arten, die normal nur an ihrer kriechenden Basis

Träger ausbilden, auch an ihren oberirdisohen

Sprossen solche hervortreten lassen, wenn man
diese Sprosse abtrennt und feucht kultiviert.

Trotz alledem ist Goebel der Meinung, daß
die Wuraeltrftger der Selaginellen nicht phylo-

genetisch als blattlos gewordene Sprosse betrachtet

werden dürfen, stellt sich also auf einen andern
Standponkt als Brncbmann in seiner oben
besprochenen Afbeit Qoebel fuhrt aus, wenn
die Mittelsprosse, oder sagen wir, wenn beblätterte

Sprosse die Urform der Wurzelträger seien,

mftßten nainentlieb in den Jngendstadien der
Pflanze Übergänge zu den Wurzelträgcrn auf-

treten. Solche Übergänge hat nun Brachmann
mit HUfe seiner anatomischen Methode zwar nicht

in den Jugendstadien der Pflanze (denn dort

sind sie grade verwischt), wohl aber in den Jugend-
Stadien der Triger selbst anfgefbnden. Denn
du8 Scbeitelwachstum der Trilgeranlagen können

wir doch zweifellos als einen Rest der Blattsproß-

stmktnr anffiusen, ebenso, was Brncbmann
übersehen zu IkiIm ii scheint , das Auftreten voii

iiüU blättern unter der Spitze etwas älterer

Träger bei Regeneration ihres Vegetationspnnktes.

Niiiunt man dazu, daß der anatomische Hau der

Träger mit dem der Assimilations sprosse

von 8. »pkmhäa Bberelnstimrat, femer, was
Bruch mann besonders betont, deu iMsfiuniilcn

Ursprungsort der Träger und dann Guebel's
eigene Entdeckmg, das regelmäßige Anftreten

von Hlaftsprossen (Mittelsprossen) an "Stelle der

Träger, so durften die Gründe wegfallen, die

Goebel rar Verneinung der phylogenetischen
Ableitung der Wurzcltrlger von beblätterten

Sprossen veraulaßten.

Wie flir die Wnnteltrftger, sucht Goebel
in dem ersten Teil seiner Abhandlung aucli

fUr die Knollen der JHoscoreen nachzuweisen,

daft sie weder von Wnneln noch von Sprossen
ali^'rli'itct werden können, sondern Organe sui

geueriä darstellen. Das erscheint um so auf-

fallender, als ein Tdl der JHimeonm gar keine

Knollen, londeni gewOhnUebe Hoaokotylenrbisone
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liesitst. Bei d«n flbrigen, die mittels Seknndftr-

zuw.uIiM'- Kiiiilleii liildon, sind dii'^r iiilwedcr

dorsiventral (etwa halblcagelig) oder radiär (aa-

nikernd kugelig). Die doreiTentralen wachsen

mit Ijilfe eines auf die Knollenoberseite be-

aehräukten Cambiums in die Dicke und bilden

auf der Unterseite in zentrifegaler Reihenfolge

Wurzeln. Die radiären Knollen können auf

verschiedene Weise entstehen: als Auswüchse
der Keimlingsachse, als Ltrflsprosse in den Mati-

achseln «der als Wur/elknollen :in den Wurzel-

euden. An den Keiniptlauzen entstehen sie durch

einseitige Ansehwellnng der Sproftaehse gegen-

über dem Kofyledon und waoliseii mittels eines

ringsuingreifeuden Cauibiuuiä kugelartig aus. An
der Basis besitsen manebe Knollenarten «inen

von I'eriderni bedeckten Vegetationspunkt, durch

dessen Tätigkeit sie sich wurzvlartig verlängern

können. Die LnfkknOilcben gehen aas einer An-
schwellung' von jugendlichen Seitensprossen her-

vor, die deckblatüos an Achselsprosseu entspringen

nnd bilde» an ihrem apikalen Pol mehrere dnreb

^NicderldiUfer'* tieselilltzte Vegctationspiukte, an

der Basis einige Wurzclaiilagen. Bei einer Bios-

eoren-Art, D. HtmAwta, werden Wurzelknollen
j.M'ltildet, die dadurch entstflien. dalS ältere Wurzeln

an der Spitze anschwellen und in dieser An-
schwellung den anatomischen Bau der bbrigen

Knollen annehmen. An der Stelle ihres Wurzel-

vegetatiunspunktes entsteht nadi einem Jalir (unter

dem Korkmantcl) der Vegetationspunkt des ülutt-

sprosses. Mei k\vUrdigerweise faßt Verf. alle

diese verschiedenen Knollenarten wegen ihrer

gleichartigen Organisation und Entstehung als

homologe tiebilde auf und verwirft dann, unter

Uiuweis auf die Ent.^tehuni: der L n f t knoUclien

ans 8prossou, die Wur/elnatur aller dieser hunio-

logen Cehilde, unter Hinweis auf ihre lllatf losinkeit

und das Mißlingen einer direkten ÜherfUlirunK

des KnollenveKetutionspunktes in einen Hlatt-

sproH aucli die Sprolina ur der Knollen. Diese

werden al>o ni« lit als umgebildete Sprosse oder

Wineln aufgelulil, sondeni „als das, was sie nach

der unmittelbaren Beobachtung sin«l," als Aus-
wuchs t' il e r S p r o Ii a c h s e n oder A u -

Schwellungen von Wurzelenden, die

gewisse Eigenschaften von Sprossen und Wvneln
in .»ich vereinigen. Es ist nicht leicht, sich der Vor-

stellung <les Verf. anzuschließen, daß diese Knidlen

trotzdem phylogenetisch weder von Wurzeln nocli

von Sprossen abzuleiten sind. Es wird das

wohl so zu verstehen sein, daß die Knollen des-

halb als Neubildungen, als neue Orgunkalegorien,

angesehen werden, weil sie wesentliche Eigen-

schaften zweier Organkategorien , <lic sich sonst

aasschlieAen, in sich vereinigt haben und der

Terminns „Umbildnng" nur besagen soll, dal

diese oder jene Charaktert' eines Or^'ans ver-

schwinden oder sieb einseitig aasbilden, aber

nicht znlftBt, daB wesensfremde anftreten. Efaie

solche enge Fassung des Begriffs der phylo-

genetischen Ableitung kann sieber nnr f&rdeiiick

sein, entspricht aber fivilioh niebt dem bisherigen

viel weiteren Gebraucbsunifansr. Im übrigen mftchle

Kef. zu der Frage, oh blattloser Sproß oder nicht,

noch bemerken, daA, wenn die Sbunmknollen am
einer Anschwelliinf; des hypokotylen Gliedes

hervorgegangen sind und die LuftknoUe-n den

StammknolleB homolog sind, die Knollen dodi woU
nur einem blattlosen Stengelstück entsprechen

können, da das Uypokotyl seiner Nator nach nur

blattlos sein kaidi. — Oans knn sei xm Sehtal

von den Ilegencrationscrschcinan^'en an

den i)io8coreen-K'nollen noch folgendes erwähnt:

ffie verianfB» verschieden bei den noch in der

Entwicklnng begriffenen und bei den schon aus-

gewachsenen Knollen. Junge KnöUchen zeigen

eine von der Schwerkraft unabhängige Polaritit,

indem sich die Wurzeln an detn ursprilMglichen

Wurzelpol der Knollen regenerieren, dagegen eine

fortwaehsende oder einige bald in Rnhesnslaad
ubergebende Knollen am apikalen Ende neu«

gebildet werden — , eine Beobachtung, in der

Yerf. eine Bestiligong seiner schon mehrfiteh

ausgesprochenen Ansieht sieht, daß die Polarität

durch die in der unverletzten i'llanze vorhandene

Uichtong der StoffWandemng bedingt ist. Sproft-

lose Stneke ausgewachsener Kntillcn regenerierwi

stets neue Sprosse, deren Basis sofort in Knollen»

bildnng eintritt. E. Hann ig.
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Zwcit« Alittilung: Br.prKhiinft'o. I iüikUmig>b«n aiiw. Jährlich 24 .Suninii<rci, am 1. und V'<, d«> MuuaU.

AboDMiMniopralii d«« kompUtUa JklirK>a|«i in B«t»«UekM ZaUug: 24 Mkrk.
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Tuniiie. — MacDougal, U. T., The delte af the
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sonicum. — Richter, P. B., Beitrage zur Flora
der oberen Kreide (^luillinburgs unu seiner üm-
Rsbunp. I. Hie (laituiig Crtdnnxn und einige
sel'itiiTL' PHiitizi'nrt'ste. Pcr^fllic, licitrnu'i'

zur Flor« der unteren Kreide yiifdlml in-^-s. I. I>i''

Gattung i/auflmannia und einige seltriMn I tiiinzf ii-

reste. — F'lowinan, A. B. , Tbc coiiiiiurative aua-
toniy and pbylogeny of the Vy\)eTactat. — Quehl, A.,
Unterauckuugen über die Myxobacterien. — Lubi-
meiiko, M. W., ^iir la sensibilite de rappareil
chlorophyllieD des plantes onibropbiles et ombro-
phobea.— Maervartb, 11., PhotographiHcbeNaiur-
studian. — Yirat, Louia, Coatributioa 4 l'^tude

da phloftna m^doUftirai perinddollaira et iater-

Ugiaitx «vec la Uber oomaL — Hm» Llttntar.

iKieb, J., VorleHunu^cn Uber die D3fiiainik

der Leheiiserscheinungen.

Leipzig im 8». VI u. 324 S. 61 Abbild.

Das Buch bringt iu etwas erweiterter Form
diaVorleanogao, die Verf. 1902 «b dw Columbia-

Universität in New York RehaUen bat. In einer

Kiuleitang wird eine Übert>icht der Ilauptgesicbts-

pukte gegeben. Terf. betrachtet die Organismen

ala chemische Haschinen , die aus kolloidalem

Material bestehen und die sich automatisoh ent-

«iekeln, erhalten und fortpflanzen. Dnrch diese

Eigenschaften stehen sie in einem prinzipiellen

Gegensatz zu den Maschinen der Technik. Es
spricht aber nichts gegen die Möglichkeit, daß
die Ilerstellunj,' lebender Maschinen noch ge-

lingen wird. Die Aufgabe der Vorlesungen be*
j

I

steht nun darin, die Aniänge zu einer derartigen

I

mechanischen Ericlärang des Lebens mikadecken.
Dalx i legt Verf. den Schwerpunkt nicht auf ein

theoretisches Verständnis der LebensTorgiiige,

sondern anf ihre experimentene Beherrschnng.

Dcmcntsitm lieiul berichtet rr also über die Ver-

suche einer physilcalisch-chemittchen Beherrschung
der Entwiekinng, der Erhaltong and der Fort-

pflanzung. In welchem Umfange er sein (ubict

faiit, gebt wohl am besten aus den Überschriften

der einzelnen Torleaongen hervor:
1. Zur nlliromoinen Chemie der Lclien»-

er»cbeinungen (Enzyme). 2. Die allgemeine physi-

kalische Stroktar der lebenden Snbatanz (Grenie

der Teilbarkeit Srhruini^tnilitur — kolloidaler

Zustand — osmotische l'robleme). 3. Über die

elementaren phjalkallflehen LebensiaBerangeo
(Muskelkontraktion — Protoplasmabewe^'iin^ —
Zellteilung — Entstehung von strahlender Energie

im Organiamna). 4. Die biologische Bedeatong
der Salze und die Reizwirkung des elektrischen

Stromes. 5. Der Einfiuü der Temperatur auf

'die Lebenaeracheinangen. 6. Strahlende Energie

and Heliotropismns. 7. Weiteres über die Tro-

pismen und verwandte Erscheinungen. 8. Be-

firvehtang. 9. Yererbong. 10. S^eneration.

Die DarstelluHR ist allgemein verständlich,

doch wird die Literatur nicht gleichmäßig be-

rftekaiehtigt; vielmehr stellt Verf. — aof Wanaeh
der Veranstalter der Vorlesungen — seine eigenen

und seiner Schuler Forschungen in den Vorder-

grund, und dadurch bilden die Vorleaangen ge*

wissermalJen eine populäre Atisgabe seiner kürz-

lich hier angezeigten ges>amnit-lten Abhandlungen.

Es ist bekannt, daß es dem Verf. gelungen

ist, durch seine von Skepsis nicht angekränkelten

Fragestellungen und durch sehr einfache Ver-

suchsmethoden manche wichtige und Überraschende

Entdeckung zu machen. In dem unbekümmerten
und kühnen Vorgehen liegt die Stärke — aber
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auch die Schwache seiner Mctliode. Die Sfürko

Migt sich beim Arlieiteu auf iieuein, UDl>erührtein

Boden, die Sebwicbe aber da, wo der Verf.

Gebiete betritt, auf denpu srhon mehr kritisrh

arbdtende Forscher »euiger glänzende, aber wohl

daaerndere Fandameote erriditet babm. För den
Botaniker zeipt sicli das im vorliotioiKlen lJucli

s. B. bei licbprcchuiig des llcliotrupismus, wo
dem Terf. die botaniscbe Literator entgangen

zu sein scheint. Wir prcifen ein paar Siltze

heraus, um zu zeigen, duli mun mit diciien Aus-

Abrangen nicht einverstanden sein Icann:

,

Kinige Botaniker, wie NTiiir c iiini llilde-

braiidt (siel), luibeii aiiiiefaiij;iii. tlie.se Gleieh-

artiglceit der Ueizleitnng liei PHaii/en and Tieren

zu betonen, ein Gedanke, der übrigens aacb schon

Darwin vorgeschwebt liat" (S. 179).

„DaU bei Pflanzen die sieh hcliotropisrh

krümmende Hegion so hauti',; mit der waelisen-

den Z«»ne zu.sanimenfilllt , dinite w< uigstens zum
Teil daran liegen, dal' die Wachst umsregion
biegsamer, vielleicht aiuh kontraittiler ist als

der Hesi . . . (S. 179).

„Die Tendenz der Insekten. s>ich zur Licht-

quelle zu bewegen. . . . [ist] nur eine mechanische

Liehtwirkuug von dcr^elbcn Art wie die Krümmung
beliotropischcr Stengel gegen die Lichtqaelle."

Dali es sich nicht nur um Kinzelheiten

Itandelt, sondern um ein prinzipielles MiUver-

stftndnis des ganzen pflanzlichen nelioti'>|ii>iiiua

nnd auch Geutropismas, wird jeder bemerken, der

die betreffenden Abschnitte liest. Jost.

Mayr, H., FreiiidlAndische Wald- und

Parkbäiinie für Europa.

Berlin. Parey. im »». 622 S.

20 TafetaL

258 TexUbb.

Richter, Oswald, Die Fortachritte der
botanischen Mikfochrtiiic seit Ziiiiiiier-

umiiu'ä Botanischer Mikrotcchnik'"

Zeitscbr.r.wi8aensrb.Uikro8kopie 19&V iS. lieft 2 u.:).

Da »eit dem Erscheinen des allgemein be-

niil/ten Z i nun e r ni a n n ' -i-lien Muches bereits

14 Jahre vcrtloäben sind, so ist da^sselbe in den
meisten Partien dringend einer Ergänzung nnd
ßeriehtignng bedürfti<4 treworden. In der Absicht,

das Zimmermann' sehe Werk up to date zu
bringen, ist nun das Torliegende Sammelreferat
geschrieben, nnd es wird •^cwWi Min den Hota-

nikeru viel zu Uatc gezogen werden, liei der
Darebsicbt sud dem Ref. nur wenige Abschnitte
nicht ganz gelungen erschienen, nie z. H. das

über Enzyme (p. 2i0 51) gesagte; das meiste
ist zweckentsprechend abgefallt, nnd das Material
ist recht voUstAndig gesammelt worden.

Czapek.

! Das scbane Bneb ist für den Pflsozen*

geocrapheii und Systeiiiatiker von gleichem sach-

liehen Interesse wie lUr l-'orstmann und Gärtner,

für welche es In erster Linie bestimmt erscheint.

Aber auch seiner I'unn nach . in Schreibweise

und Ausstattung, ist es su gehalten, daß jeder

I

Baumfreund es gern zur Hand nehmen wird.

[Durchweg auf eigene Ueobacbtimiren wäiirena

mehrjähriger Kelsen in Nordamerika und O^t-

asien nnd auf Krfahmngen in dem ca. 45 ht

croßen Garten in (irafratli bei München gestützt,

bespricht der Verf. die zahlreichen bei uns an-

baufähigen und anbauwllrdigen Exoten jener

Gegenden nach Vorkommen , Bedürfnissen und

Kigenschaften , wobei es Vielen von Wert &ein

wird, daß auf Beschreibung and Ahbililuni; jagend*

lieber Stadien ein Hauptgewicht gi b _t i t. Die

,

allgemeineren Absclinitte brintren ,'uii.irli!,t sehr

j

dankenswerte anschauliche Seluldi'nin«i n der

nordamerikani-chen nnd ostasiali>chen Wälder,

der Heimat der besi>roehenen Fremdlinge (p. 1

bis 180); dann grnndlegende Erörterungen über

Anbaufulngkcit und - wiii(li;.'keit, AkklimatisatiuB,

l'rovenienz. des .*>aatguts, Vermehrung, Erziehung

und Schutz derselben ; endlich Kegeln für den

Anbau der fremden Holzarten, Anbaupläne für

forstliche und astheti^'ehe Zwecke und Auban-

ergebnissc. Hervorgehoben seien die ,Land-

seliafts-. Klima- und Holzarten - Parallelen der

I

Waldungen von Nordamerika, Europa und Asien*.

Verf. charakt» risierl hier sechs Klimazonen (P«l-

nietnm, l.auretuni, Castanetum. Fagetuui, PicetiBi,

.Vliiinetum oder l'olaretum) mit Hilfe der darch-

schnittlicben Temperatur, rel. Fevchtigkeit and

. Hegenmenge der Haupt Vegetationsmonate (Mai—

]

August ), der Jahrestemperatur, der Zeit des ersten

uihI letzten Frostes nnd des Teniperaturminininm^

Unter jeder Zone werden die ihr angehurigen
' Landschaften der drei in Kede stehenden Gebiete

und deren wichtigste liaumarten angegeben. Die

Textabbildungen nach eigenen und fremden Auf-

nahmen und Originalzoichnungen des Verf. illu-

strieren das naliirliehe Vorkommen, den Habitu?

und einzelne Merkmale der behandelten Hölzer,

'ebenso die Tafeln, die außerdem noch mikre-

skopischc Merkmale und bunte Darstellungen von

Ausschnitten des HolzkOrpers aabauwlirdiger

Nadrthinme bringen. BSsgea.
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Karsten, G., u.Schenok, H., V(M»;etatiönb-

bilder. a Reihe, Heft 4—ü.

Jena. G. PfMher 1906.

Heft 4 von II. Schenck bringt vu hübsche
Bilder von Ölbäumen, Zypressen, Pinien and Lor-

beem; also die charakteriätischon Bftamo de»
Hittelnit>crß;cliietes.

In Ueft 5 skizziert uns Wettstoin die

TegeUtion von Sokotra in prlchtif^en Photo-
grapliicii der Draclioiibäunio , dor baainförmigen

Kuphorbien, der strauchigen BosweUien wie auch
des seltsamen Ädenium and der lkfnlbrostfa/os

nAotrana.

Ueft 6 endlich enthält schöne Jiilder von
Zederbaaer ans den Steppen nnd Ton Felsen
Xleinasieiis. So xmiiIoii vorgfführt : Astnigahis,

ÄeanAoUmon^ Verbascum olympicuw^ Paeonia
eorallma und Draba aippadoden.

Das Werk kann nar immer \\ it ih-r empfohlen
werden. Oltraanna.

Mnrbeck. Sv., ContrUmtions l\ la c«>n-

naissiiuce de la Hori' du iiordoiiest de

1 AtViqiie et plus spccialement de la

Tanisie. ser. II.

I.iiiiiis l iii^rrsifets Ai8t«krift \. V. Afd. 11. 1. Nr. 4.

4". 40 pag. m. 7 Tat. 2. Nr. 1. 40 pa({. tu. 12 I .if.

Die beiden vorliegenden Hefte brinj.M ii ciiie

nene Serie von Beobachtun^^m des Verf. aber

die Flora Tunesiens und Maroccos. I)eni ersten

derselben wird ein Ve^etatiunsbild des tunesischen

Djebel Bargou vorausgeschickt, den Verf. iuif

seiner letzten Reise 1903 besonders genau durch-

forscht hat. Diese Flora wird freilich jetzt,

nachdem man das Wasser des üebitjjsstorkos

mittelst einer 100 km laugen Leitung nach der

Stadt Tunis geführt hat, einschneidende Ver-

ändemngen erleidin. In beiden Heften nenlen
eine grossere Anzahl von neuen und kritischen

Formen besprochen, bei denen es sich, wie man
bei einem Autor von dor Art Murliork's leicht

venteht, meist um Arten, die anderen bereits

bekannten verbiltnissmässig nahestehen, handelt.

Sehr zweckmiissi^'er Weise .sind in solclieni l'all

die Differentialcharactere der Artenpaarc sorg-

lUtig hervorgehoben und einander gegenOber-

geitellt.

Abgebildet werden im erbten Heft .Uahis

Utwtama Mnrb. and die verwandte A. lovtjrsiUqun

Prt-sl. , f'Uome nmhltioan i'<i Üarr. et Murli. uinl

C. arMca L., Silene Burralki Murb., arcnarioidcs

DesL, trieaeentia All , Buffbni» mawrelaHiea Murb.,

TmnÄfMa L., Ltmim tumid^am Mnrb., Man-

byanum lioiss., Ononis polyspcrim liarr. et Murb.,

Mteearp» %Vebb. Daa iveite Heft bringt Kider
von iMtht/nis brachyodus Miirh., IhtyHetimm at"

lanlicum Murb., Soan^ curvivostris Murb. and
austr(äi$ L., Dauern m»eriat¥S Marb., g^ariemi»
Muri»., Onopordtm fiatjih-pis Mnrb.. Amhrrhon
maroccana liurr. et Murb. und crupifioides D(J.,

leueaniha Coeson, FrrtocHm täntnÄmm Barr, et

yinrh. , Sidi'rilis hirana var. Iitvi fatia Muri»., Phhnnis

crinila Cav, und subsp. maurcUtnica Murb., Thy-

mdaea l^troida Barr, et Mnrb., TUmtago akkenri»

Cosson, Catapodium hliaceum Lam. und subsp.

sifrticum Darr, et Murb. 11. Solms.

MacDougal, D. T.« The delta of the Rio
(.'olorado.

Gontributiou« from iLc New York botanical garden.
Nr. 77. 1906. 8*. lf'> pa». tnit (» Ilolxwhnitten nnd

1 Knrtenhki//e des (ri liii't>.

Die vorliegende Abbaudlung schiiesst sich als

weitere AnsfBhning an des Verf. frühere in diesem
Jnurnal Hd. 63 (Ht;i5). II, p. 44 licsj.nh lKMie Arl.eit

au. Es wird eine Liste von <i5 dort gesuuiniciten

I

Pflansenarten gegeben. Im Uebrigen kann avf

daa frOlier gesagte verwiesen werden.

U. Solms..

Huber, J.. ArhoretKm Amnzonirum. Icono-

grapbie des planten sjtoataiiöe.s et cultiv^es

les plus importantes de la r^gion Amazo-'
nienne.

Deras y imil 4. l'tira IVioO. 4". 20 i.liololiih. lalLln.

Wir bcgrris.«ien in den vorliegenden Decaden
die Fortsetzung des scbönen und verdienstlichen

Kilderwerkcs, Qbcr dessen erste Lieferungen in

dieser Zeitung Bd. &9 (1901), 11, p. »46 referiert

worden ist. Die Behandlungsueise nnd Aas-

stattuug ist die gleiche wie frUhcr, es kann also

diesbezOglich auf das damals Gesagte verwiesen

wenbn. dargeslelltwi l'Han/en sind in

Decade 3 folgende: /\fr<>cumiii sderocarpa }A.9^xi.,

CwoB Inajai Spf-uce , Ertfthrhta ghmca Willd..

iteliebter Scbattenbauin der ('acaojijiäiizungen,

Vlutonia insigHH Mart., GuUifere mit essbarer

Fracht, Tptmwt fiattdoaa Mart. Dazn kommen
an nildern von Vogelali iiiNturuiationen : Savane

pr^ä de Couuany, inliuence du vcnt prödominant

snr les arbres aa Cnp Magoary (lle de Marajö),

Canipo cobcrt) au loi'l du Rio .\rary (lle de

Marajö), Campo inondt' au bord du lago graude

de Monte Alegre, For£t littorale et campo inoad4

an bord da Rio Arary (Marajö). In Decas 4
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werde geboten die Bariiba (Oenocarpus XtHdms
Mart.), dett n I rUt Ute l in lielidbtM Getränk liefern,

Attalea excelsa Mart., deren Samen zur Räachemng
der cautschukhaltifTfii Milchsäfte dienen, Berthol-

Idia excelsa II. 1'.. K., Caryocar vilhsum Pers.,

essbare Früchte lii tenul , Parkia pendida ßth.,

Maerolöbium aatciuef'ulium ßth. Dazu kommen
an Landschaftsbildern : arbres caract^ristiqoes des

bords du Rio Aramä (Marajö), Intöriear d'igapo

h l'cmboachnre da Rio Canachy dans le Rio
( uiiini. IntiTieur de la forfit dans la varzca baixa

du Rio Carpim , schöne Urwaldlandschaft
, v^gä-

tation aa bord d'on igarap^ d'eaa noirc prös de

BngM^ KrantTegetation T«n Aroideen, Famen,
MelastomacMiL U. Solms.

Bi^diteT) P. B., itrii<re zur Flora der

oboren Kreide Quedlinburga und seiner

TTnijreltun^-. T. Die Gattinifir Credneria

und einige Heltencre PÜanzenreate.

Leipsig 1M5. gr. 4*. 18 pag. mit 6 LiditdraelrtarelD.

In der ?orlleg«ndeii Abbandlang Hegt ein

Versuch einer monographischen Rearbeitang der

selten und zcrstreat vorkommenden obercreta-

ceisehen PHan^^enreste der Quedlinburgor Gegend
vor, bei dem leider die in alle Welt zerstreute

D e b e y ' sehe Sammlung nicht bergekncbtigt

werden konnte. Der Hanpttheü desselben ist

den belwDQten Credoerien gewidmet, deren syste-

matiscbe Stellung freilich auch jetzt noch zweifel-

haft blcilit Rezüglich deren supponirter Ver-

wandtschaft mit den Platanen spricht Verf. sich

mit groseer Yorsielit am. Die ttbrigen spärlichen

denselben Schichten entstammenden Reste sind

folgende: „Cylindritn »pongioida Qöpp., Dewalquta
Htädmiana Sap. et Marion, Pant^ilnfMSa MbUt
n. sp., Zamiu]'sh brn iiietwis n. sp., Sequoia inter-

meäia n. sp., GeinUeia microcarpa n. sp., Lirio-

dmdnm SemBorni n. sp., ParaeaVipteriB Pottmiei

n, sp., Epriattitni Ziilliri n. sp,, Ah'u-liles Glückii

n. sp. IMe Abbildungen sind recht gut, doch ist

di« £rlialtimgsweis« der Beate blofig keine

gliuende. * H. Solms.

! kannten und kritischen Fossilien. Sie sind nener-

dings von Zeiller den Dipteridem aagereSit worden.

Verf. hat in den neocomen Schichten seiner Reimath

eine grössere Anzahl dahingehöriger Olattrette

aufgefunden, die er abbildet und besdufikt.

Neben ihnen sind auch ein paar Fragmente fti

i^phenoptm$(0nychiopsis)3fanteUi gefunden wordin.

Mit seiner ausfuhrlichen Znsammensteilang

alles dessen, was über Hawsmannia und Proto-

rhipis bekannt geworden ist, hat Verf. sich eis

zweifelloses Verdienst erworben. Und wenn die

Autoren bisher daza neigten, die wenig getbeiltes

ProtorRtpts-BUtter als Jugendstadien der Hmu-
mannia aufzufassen, so hat es Verf. durch seine

Beohachtnng, dass ein Rhizom immer nur eine

beider Blattfonnen trftgt, wahrscheinlich gemscU,

dass wir es mit versiiliiedeiieil Speeles der Gattug

zn tbnn haben. U. Solms.

Biobter, P. B., Beitrüge snr Flora der
unteren Kreide Quedlinburgs. 1. Die
Gattinifr IfiiKsmnnnia und einige selte«

nere PHanzeureste.

Leipzig 1906. gr. 4«. 2Ö pag. mit 7 Lichtdmektafeln.

Die Gattnngeii Bmumoimia Dnnck. and
Pnloi f̂u Andrae gehören cn den wenig be-

Plowman, A. B.« The comparattve ans*

tomy and phylogeny (^f flu.' Cijperaceae.

Annais of Bolany 190& 20. I—Sä mit 2 photolilk.

Tafeln.

Verf. untersucht in ziemlich summarischer

Weise die Anatomie einer Ansahl beliebig hersos-

gegriffener amerikanischer Cffperaceen und ver-

sucht aus diesen rein unatomischen Befunden

weitgehende phylogenetische Schlüsse zn ziehen.

Einzelne Charactere werden, wie bei Rikli, in

willkürlicher Weise in den Vordcrfirund gestellt.

Und das, was Palla (Bot. Ztg. 54 [1896], p. 147)

gegen Rikli geltend macht, wird gar nicht be»

rQcksichtigt, obgleich die betreifende Arlieit citirt

ist. Verf. scheint gar Iceine Ahnung davon zn

haben, wie ausgedehnte anatomische und norpho-

loffische Untersuchungen Hand in Hand gflita

müssen, wenn es sich dämm bandelti einigermaflen

begründete Schlüsse Ober die Verwandtschsfls*

Verhältnisse einer Familie zu ziehen. I nii gir

eine so schwierige Familie wie die der C$pera-

ceen . bei der die Begrenzang der Genera noch

so vielfach der Festlegung bedarf! Mit dei^

artigen Bestrebungen wie die des Verf. sottten

wir dodi rarsehont bleiben.

H. Solms.

Quehl, A., UnterBoeliungeu Aber die

Myxobacterim.
Centralblatt für Racteriologie usw. II. 190& U*

Mit einer farbigen Tafel.

Im Aasehlnas an die Arbaii £. Baer's
^ljrxobaeleri«natadi«i, Archir ftr Pntiiteiilmide
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1904, 6, p. 92 seq.) hat Verf. flieh dem Stadion
(lii'scr ini'rkwQnligcn OrRanismi'n /iigcwandt. Er
bespricht zuaächät die vurliandene Litteratur, wo-

bei er die Kritik dei Ref. gei^ren Zederbaner's
Arbeit (Bot. 7A\t. 1904. 62, Al,th. II, p.

aberseheu bat. Dana folgt die Beschreibung einer

grosseren Zahl von Arten der Genera Chondro-
wf/ffs, Poluangium . M)ixococcu3 , wie er sie in

»einen (Julturen auf Mist, der in der Umgebung
BerUns gesanmelt worden war, gefunden hat.

Bei Ufi/rococcus findet er. dass es viele ^chr

ähnliche äpecies giebt, die sich durch ihre Färbung
vomehmlleh von einander nnterseheiden. Dass
man es mit vcrscliiftifnen Arten zu fhun hat,

wird haaptsftchlicb daraus gefolgert, dass die auf

Mistagarenltnren entstehenden Baeteriensebwtme
bei Berübruiif^ /.u^-;i!inrifnflii'--cii , wenn sie dem
gteleheu btamm enuionuuen sind, da^s »ie aber,

sobald sie verschieden nnancirten StAmmen an*

gehiiren . durchau-; eot rennt Itleiben nnd da, wo
ihre Ränder aneiuaiidergrenzen , das Wuchsthun]

einstellen.

Verf. hat ferner die Keiniunft der kugligcn

Uauerzellen von Myiocoaus studirt. Er konnte

Thax^er's Angabe, dass dabei wie bei Baeterien-

Spören eine Affssenhaut nbgestreift werde , tiiirht

bestätigen und sah dieselben stets einfucli in totu

n normalen Bacterienstü beben aaswachsen. Weiter

wird der KiiiHu.»iS der Nührbftdeii und der Tem-
peratur auf die^Culturen der fraglichen Or^anlMiien

besprochen. Und zuletzt behandelt Verf. die

F^ntwieklung des Uystophors nml tier Cysten an

der Hand des dazu bcsondcr.s geeigneten Chntt-

änrnffCtt apicuJatvs. Diese eontinuirlieh durch-

geführte Kntwieklunfrsgeschichte steht in ihren

Kesnltatcn mit den Angaben Thaxter's und

des Bet in volllcommenem Einklang.

U. Solms.

Labimenko, M. W., Sur la seiisil)ilit<'

de rappareil chlorophyllu n des plautets

ouibrophileti et oiiibiopholxrä.

(Revne ^«rale de Botaniqae 190S. 17. 881 ff.)

Die offenbar mit Sorgfalt ausgeführten Untcr-

snchunpen tiber die Empfindlichkeit des Chloro-

phJllapparate^ führten zu interessanten Uesultaten,

die um so wertvoller !>ind, als die Intensität der

gleich/eitigen C(>^- Ausscheidung bei der Atmung
ebenfalls in Ueelmung gezugen wurde.

Als Versuchsobjekte dienten Blatter von I'imis

und lidula ( Sonuenptianzen) , Abtes und Tüia

(Schattenptlanzen). Sic wurden mit dem Stiel in

kleine mit Wasser gefüllte Köhrchen gesteckt

nnd so in die 10 cm* haltenden flachen Yersocbs-

gltser gebracht, die eine Mischung von Lnft mit
4— 7 °'o CO^ enthielten. Bei längerer I);uirr A><\

Versuche wurde die Atmung an andern, den be-

lichteten Blftttem mSgliehst ihnUehen bestimmt,

bei kurzer Versuchsdaucr rlieselben Blatter nach

der Belichtung auf ihre Atmung untersucht.

Als Lichtquellen dienten: 1. Anerliebt, das
(lurrh l ine beliebig zu vergroUenule ndcr vrr-

kleiuernde Öffnung mitteist einer plankonvexen
Linse auf die Blfttter geworfen wurde, femer
1 ilifTuM's Tageslicht, das entweder direkt oder

von einem öchirm reflektiert auf die Blätter fiel,

oder 8. direktes Sonnenlicht, das schief oder scnk-

reeht die in Hießendem Wasser befindlichen Ver-
suchsgläser traf.

Die Oasanalyse wurde mit dem Apparate von
Bonnier und M angin ausgeführt, nnd die so

erhaltenen Werte richtigerweise auf die Einheit

des Blattge Wichtes, sieht, wie oft bisher, auf
die F'inheit der OberHäehe berechnet.

Die Versuche mit Auerlicht und retlektiertem

Tageslicht ergaben, daß die Schattenpflansen bei

viel geringerer Intensität zu assimilieren beginnen

als die SonnenpHanzen , und daß , wenn auch

letxtere arbeiten, die Sehattenpflanzen anfangs

immer noch mehr CO* zersetzen als die Sonnen-

ptlanzen. Letztere brauchen al.so eine viel stärkere

Lichtintensität als die Schattenpflanzen, um die

bei der Atmung stattfindead« Kohlenslureubgidbe

zu kompensieren.

Im starken ditTii-,1 n Licht betrug die Assimi-

lation gleicher (iewirhte von Laubblättern mehr
als das doppelte von derjenigen der Uonifcren-

uadeln. was auf die vorteilhaftere Blattstruktur

zurilekzultibren ist.

Da die Ver.sueiie im direkten St)nnenlichte

nur 15— 20 .Minuten dauerten, hatten die Blätter

in dem CO*-Luftgeniisch stets genügend CO* tat

Verfügung, so dalJ eine Schädigung infolge CO'-

Mangels ausgesi hlossen war. Stehen die Yersut h-^-

gläser vertikal, so dali sie von der Sonne schief

getroffen werden, so steigt die CO*- Assimilation

bis au den höchsterreichten Int> n ii.iten. Sind

sie aber zum Lichteinfall senkrecht orientiert,

so nimmt die Assimilation nur noch bei den
Sonnenptianzen zu , während sie bei den beiden

Schattenpflanzen fällt. Somit bestehen für die

Koblensäureassimilation Kaniinalpunkte der Licht-

intensität, die bei verschieden gestimmten Pflanzen

unabhängig von der Blattstruktur in verschiedener

Hübe liegen. Ob es auch eine obere Orense der
LichtintensitAt gibt, bei welcher die Assimilation

ganz anfhOrt, ist denkbar; dieselbe wurde jedoch

in den Versuchen L.'s nicht erreicht, sondern

auch für die Schattenpflanzen nur das Optimum
ttberschritten. Die Frage, ob die verschiedene
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Licbtstimmang mit der tatsudilich kunstatiertfii . fallend ist, dass dcuiselben die Kobinson'sche

Verschiedenlieit der CUoropbyllkonzentration, die Arbeit, die nicht citirt wird, nnlMlnniil geUiel«

hei den uiitcrsnclifcn Schattcnptlanzen hoher ist
J

zu sein srheint.

als bei den SonneniitlaDzen, in kau.sulcni Zusammen- ' Die VcrIdndungöütruDge zwischen äusseren

bange Rtebt, wird «ttch vom Verf. spiteren Unter- ! und innerem BMtkfirper, die den Holdrteper dnti*

Burhunpen zur HfantwortunR Hherlassen. I)a*;s('Ilie setzen, sind meistens auf die Knoten beschränkt,

gilt auch für die Beobachtung , daU die Chloro- 1 in anderen Fällen aber finden sie »ich auch im

plasten der ontennehten Scbattenpflanzen größer Verlanf der Interaodlen. Unter Umstlnden Irflun

sind als die der Soonenpflaaien. Rhi/ome und obcrirdisr-ho ston'jel sich in dic«pr

G. Senn. Hinsicht verschieden verhalten, äpecielle genaue

Untennchang des Verlaufs dieser Stringe hat er

an fo!<;i-ii(l('ti Crcwächsen aiistrcfiihrt: „ Arhnraulh-?

1 Verscluiffeiti, CochUaria Armoracia, D'icdla mci-

Heerwartb, H., Photographische Natlir-
1 f«ro, SO^mm Ihtkamara, Lycivm, Atropa^ Am-

Studien. Eine Anleitnog für JimuteuTe J^'^'s nt'iUh. Thutiherfilalavrifoliii. Für ilieDeliil»

und Naturfreunde.

(München und Elsliagen 190t>. 144 S. 66 Abb.,
daninter 51 Tafehi.)

In Wissens« Iiafflirhen Werken wird meistens

noch den Zeichnungen vor der Thotographie der

Vorzag ftegeben, obwohl letztere die Dinge doch
weit ohjckiivtT darstellt als eiiu' Ski//c. Seinen

guten ürund hat das in den vielfach ungeschickten

Anfbahmen — das photographisehe Verfahren nnd

muß auf die Arbeil verwiesen yrerdcn.

H. Solas.

Keae LItenlir.

I* Bakicrini*

Lafar, F., llumlhiuh der technischen Mykolepl.
10. I.f^. (10 Fi«.). .lena 190G. 8". Ißl-m

«lic vorhandenen Apparate stehen guten Hildei ii Hard%n, A , and Waipole, Q. St., Cheniical ntäm
nicht im Wege. Verf. bat sieb offenbar lange

nnd liebevoll mit Nataraofnahmen beschäftigt und
auf Grund seiner vielfachen Erfahrungen gibt er

dem Leser Anweisung, wie kleine und gro&c
Pflanzen, Bifiten usw. (z. Ii. Nymphaea, liepatica)

naturwahr auf die Platte zu bringen seien. Auch
die Photographie von Tieren wird erläutert.

Recht got fallen z. B. die anf Blüten sitzenden

luekten ans.

ol' Bacillus lacds aerugenen Kscberich OD glueow
and tnanuitol: pruducti'uu uf 2:ii — BalyleDegljcol
and Acetvltnelbykarbiaol. iProc. r. soc. ser. B. 77.

399-405.)
Harden, A., Qa Vmns and Pnwkaner'a reactiMi Ik

certain Baderia. Ebenda, aer. a 79. 4U~4^

II. Pibc
lakMlee, A. Y., Zygeepie gemiinations in the

. , . . ... .„ JlfueoriJieoe (1 Taf.). (Annales tnycologici. 4. 28 S.)

Die einzelnen Anweisungen und Kunstgriffe Hardon, A., and Young. W. J.. The alroholic fer-

zu wiederholen, fehlt hier natürlich der Kaum,
Kef. kann deshalb nur empfehlen, daa scbfoe

Buch recht fleüüg za benutzen.

Max Ferrars.

juic-e. (Froe. r. sor. ser. Ii- »>•nictit iif veast-

4O.-.-20.1
'

Höhnel. Fr R. v., Mvkelofrisrhe Fragmente. (Ann.

ni}KiKij?iei. U. 'il^ -tili,)

Lafar, F., unter liakterien.

Olive, E. W., Cytological studies on the Entomoph-
thoreae. I. The morpbology and development of

Kmpma (2 pl.). (The bot. gaz. 41. 192—«.09.)

Salmon» B. 8.« On (HdumuM kuHriea lAr^ an röd«-

pbytic meinber «f the Ermiphaeeae (2 TtiX (Ann.

ofboL ». 187—901.)
Barle, Ch. J., Ar^rophvai* and Daedulun of borro*

oril^n. (Froi . Um bester Acail. of sc. 4. 20:^—10.1

Bahlbruckner, A^,JA»dauup$is, ein neuer Flechten-

rase. «. 8*. 100 S nnt 96 in den Teit gedmelctea I
l»»»lt(l Tat). (Ber. d. d. bot. Ges. M. Ul-M)

Holzschnitten )

Verf. fuhrt in der vorliegenden Abhandlung
den Nachweis, dass die seenndftren, an der Innen-
seite des Holzrinm'es liegenden üastiiiassen ganz

iret, Louis, GoDtribution k Vitade du
phlo^ine m^dullaire, perim^iillaire et

interlijrneiix avec le lilier normal.

(Universit^ de Ueneve Institut de botauiuuc 1904. 6.ntt.

III. Algen.

Kohl, F. Q,, l)ie Farbstoffe der Dintomeen-ClmtmäU)'
jthoren. (Ebenda. H, 124— M.)

allgemein in der Art mit dem äusseren Bast in Sauvageau. C Sur ies pou-ses iDdefineü dressees du

Verbindung stehen wie daa schon frther von CWo.f,;./,». err^.oV/firu. (.3 tig.j. (Aetes see. liaa«-

et 88 für lecoma u. a. Pflanzen, von Kobin- ßimonB, E. B., A mori>hological study oi Sargruswm
son fÖT lodfs tommieUa feftgestellt wurde. Auf- Filipendula (2 pL). (The bot gas. 41. 161—tt)
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IV* FtocUtn.

Elenkin , A., Note Mir la riorc liclit'iioln^'iqiii- ilc

Katcinsk au Kouverneiuent Khersson. (Hiill. jarJ.
bot. imp. St. Pi-tersboiirg. 6. 6(>— 69.)

Zopf, W., Zur Kenntni« der Flecbtenstoffe XV.
(Jttttoi Ltobig*! Am d. Chem. SM. 82—

V. Moose.

BrothertU, V. F., Hedxcigiaeeae — Shncocarf^raf
(.ScliIufN), Voutiuiilnitof, Chtiiiu im f (u\ ('rtfpha(a< t(i'\

hruruilonttii((t> , l't ionoilontactiu und Sinridentatmi
(282 Kinzelb. in .S7 Fi«.!. [Mxa: Kii- natürlirlifn
l'riaii/.i'nfninilion von A. Kugk'r. 1,1'g. iJ23. Leipzig
190(1. s". 7LM--«j.s.)

Paul, H., Zur K«lkfeiadiichkeit8fr»ge der Torfmoose.
(Vorl. Mitfc). (Ber. d. d. bot G«b. M. 148-65.)

VI. Farnpflanzen.

Bmt, R., On ÜM development of the sporcs uf
Haminthostachff» Mfßmmka (8 pU (Ans. of bot.
SO. 177-87.)

VII. Gymnospermen.

Ewart. A. J., and Uaaon•Jones, A.J., Tbe formation
of red wood in CoBifen (1 pl.) (Aon. of bot M.
201—5.)

Woradell, W. C, The «tructurc and origin of the
Cyoadacme (17 flg.). (Ebenda. 20. 129-60.)

VIII. Norpfeologfe.

Harms, H., I bi r Ili tprciiihvllif bei einer afrikjniisi ben
l'ns.fiflormre (1 .\bi>., 1 laf.). (Ber. il. d. b<it. Get,.

^4. 177 -«.--..i

ThiBelton-Dyer, W. T., .Morpbological uotes (2 pl.).

(Aull, nt liot. 'ÜK 123—29.)
Kraemer, H. , I'lant morpbology and taxonomy.

(.Ainericain journ. of pharm. NOST 401—16.)
Bidley, On tbe folinr Organa o( MoMpMlaea.
(Abb. of bot ». 218-14)

IX. Zelle.

Oaidukow. N., I her I nirr^m biniK'Vn mit Hilfe des
( ltraInik^o^k(lp^ na« b .Sie(b iitii|)t. (VorL Hill.)

(Her. d. d. bot. (ies. 24. 107-lll.J
-— , Weitere Ulltcr^uebungcn mit Hilfe des l'ltra-

mikroskops nurh Siedentopf. (Vurl. Mitt.) (Ebenda.
24. lW-57.)

Wulff, Th., Plasmodeamenatudien il TtL). (Üaterr.

bot ZoiUchr. 1906. 1—16.)

X. Gewebe.

£wart, A. J., and Masori - Jones, A. J., s. unter
Gyinuo!,peniieu.

HUi, T. Q., Uu tbe tieedliug-strut ture of certain
PiperaUa (1 pL, 8 dlagnuns). (Ann. of bot ti.

77.)

WoradMlt W. «. anter Oynrnosponnen.

XI. Physiologie.

Onnong, W. F., New normal appliancu for use in

^iMit^^hy»iolog7 III (8 ü§.). (Tbe bot gax. 41,

Qatin, O., Rechercbes sur la gerniination l

(Ann. sc nat 9. s^r. 8. 191ff.)

Hurüen, A., aad Walpole, O. Bt. 1. untnr Bnlf
terien.

HnrdMi, A., and Young, W. J., s. nnter Pilae.

Kohl, V. Q., 8. unter Algen.
Kraanoeselaky. T., BildunK der AtmungseiiKyme in

verletzten Zwiebeln von ÄUiuM Com (1 Abb.)[ (Ber.
d. d. bot. Ces. 24. 184-41.)

Marchlowski, Li., I bor die chemischen Ik'/icbungen
/wiMhi-ii lilatt- iinil Blutfarbstoff. (Ebenda. i4,
14r. 4S.)

Paul, H., unter Moos«.
Vinea, 8. U , The protaniM of plants IT. (Ann. of

bot. 20. 113-87.)
Zopf, W., 1. nnter Flncbien.

XII. Fortpflanzung; und Vererbung.

Correns, C. Hin VeierliunKs^ersuch mit Dimorjihotheca
.^r/,s 1 1 Abb.>. (Ber. d. d. bot. (ie.s. 24. lt>2—74.)

Conatantin, J.. s. unter angewandte Botanik.
Behnftaer, J. H., Chrumosome reduction in the niicro-

aporocytes of LUium tutrinum (2 pll (The bot gai.
41. l»-y2.) .

BoaäiibOTf . O., Ober die Embryobildnng in der
Gnttou HümMtim (1 Taf.). (Ber. d. d. bot Ges.
M. lW-88.)

XIIL Ökologie.

Bertrancl, E , La miellBt (BulL berb. BoiH. 2. sdr.

«. 320 -24.)
Correns, C, Das Keimen der beiderlei Früchte der

Jh'muri'hnthiiti jAumalis (1 Abb.). (Ber. d. d. bot
lieb. 24. 174-77.)

Franoö, B. H., Das Leben der Pflanse. Das Fdansen-
leben Dentscblanda nnd der Nachbarlinder. II. Bd.
Stntt^'art 8". 309 -5G4.

Uackel, E.. (tber Kleistogainie lu-i iirit^ern. (O^terr.

bot. Zeitsi hr. W. 81 ff I

Klnderm&nn, V, Latnium album L., eine uiyrme.
ko|)hile Prianze. ;Sitzgsber. d. d. naturw<-med. Ver.
Lotou. 25. Xr. 7 8.)

KIrohner, O., Loew, E., Sohröter, C, LebenH-
gescbichte der Biatenpflansen Mitteleuropas (Bd. 1,

Lfg. 5) (177 Abb. ia 60 Fig.) Stuttgart 1906. 8*.
385-4X0.

Kraemer, H., Stndies on color in plants. (Bulletin

of Torrcy bot. Club. m. 77—92.)

Forsch , Ö., lb'itra};e zur „bistoloRischen Blüten-
biologie".^ II. Weitert' l iitcrMirhungen über Futter»
haare. (Ostcrr. bot. Zeitsi iir. ö«. 88 ff.)

Svedeliua, N., Uni postflorationen ho» nagra tropiska

CoHvohmlaeür. (Botaniska Notiser 1906. &b—61.)

XIV. SyiteoMtik md Pflanzengeograpiiie.

Arciohovskij V., Die (Iröf-e der I'llanze als ein

.\rtnierknial (ö Fig.). (V»rl. .Mitt.) iHuU. jard. imp.
bot. M. p. tersbourg. 0. 44-60.)

Bornmüller, J., Uber eine neue .\rt der Gattung
Trivhodesma aus der Flora des südlichen PertieB.
(Bull. berb. Boiss. 8. s^r. 6. 277-79.)

VedtBolWBko, O., Bnmmu Audhgritmm Bdat. «t
Eremwrvs Korolkowi Hgl. Note critique. (BnU.
jard. bot. imp. St. PtHersbonrg. 0. 39—48.)

Qraebner, P , Ww (iattungen der nattirlit lion Familie
der Vakiiananitae. (Eugler'b bot. Jalub. Ü«. 4(>Ü—60.)
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HUI, T. O., s. unter Gewebe.
Huber, J.. i.H v^g^tation de la vallce du Kio Purus
(Amazone) (6 pl., 6 flg-X (BolL htrb. BoUa, 8. lir.

«. 249 -77.)— , Arboretum Amasonicum. :> e 4* Dectda (je

10 Tafeln mit Text). Par» ld06. gr. 8".

loonM BoRorleuBea (25 Taf.). Vol. II. Fase. 4.

Leiden im 8«. 261- 32H.

Lauterborn. R., lU'iträge zur Flora nml raiiim des
Oberrlit'iii-v umi siiuer L'nigcbuiig. III. Zur l-;!-

Wilczeck, E,, Ophrin Botteroni Cbodat var. Chodab

Dov. var. (bull. herb. Bois«. 2. ser. 6, 324-26.)

XV. Angewandie itofauiik.

Bordma, F., et Touplain, Methode de d((tenntDft(ion.

des niati^rcs ••trauger«'^ i nüicnui s dans leg iai;iM5

et les i-borolatsi. K'timpt. reud. 142. »)8ä 41.|

Bornomann. Q., Kultm der Disa. (Orchis. 1. 6.)

iuneruiis an t\ W. Schultz (1 l'urtr.) (Mitt. I'ollichia äräoklein, A . Oichideenkultur im Zimmer. (Ebenda.im « 8.)

Mol7,X.t'^'BMN»«c«M,aiihl. (Ösl«rr.bot.Z«itschr.
n. 86-97.)

Pilger, R., ErKanzungsheft II enthaltend die Nach-
trätje 711 diu icUfn II- IV für die Jahre 18Ö9—1904.
Au>: ^])ie natUrlit'ht-n l'tlan/ciirainilieB* T. A> Eo^er.
(12 Fig.) Leipzig 1<J00. 8». \>6 S.

, Lampraihifraus , eine neue (»attung der Grisar
und ihre Verwandten. (KiigltTS tiot. Jahrb. Beibl.

86. 58-67.)
Pronaa, Pflansenwelt und Volksaberglaube. (26. und

27. B«r. Westprenb. bot*soo1. T«r. 140—51.)

Behlechter , R. , Neue Orrl iihcem der Flora des
Monüun>?L'i»ietes. (Knil. liCrb. Hoitis. 2. ser.

Bchnoider, C. K., J'omaceae Siuico-Japonicae novae
et adnotationes, generalea de Ponuieeia. (Ebenda.
2. ser. «. 311— 19.)

Stapf, O., The .SIntii'fs of the ( anarie^ «d thc »ub-

sectiou .AToMeti 1. (.\nn. of bot 28. 205—13.)

Svwlolina, B., Om UklietMi uellaa ViatiBdiena aaat
Indiaka och »Ulla Oeeaaeaa marina vMetatlon.
(BoUniska Notiser im 49—57.)

Thiselton Dyer, W. T.. Ntfjnithrs pht/Uamuliora —
(ilii(hvi\is (armii%nf< — Liiiu^lrum strotigyfophullum
— i'ypripriUum Hlittu um ( aHiipais } olKtntii

(m. je 1 col. Taf.> (Uurlis* bot. mag. 4tb. ser.

Nr. I&)

Urban, J., Plantae novae aadinae imprimis Weber-
bauerianae I (2 Fig., 1 Karle). Pilger, R.. Gra-
mmeac andinae II. — Diels. L., CommfUum xu
andlnae. - Kran/Iiii, F., Otvhiilacme andiiiae,

impriiiiis Peruviana' \\ rl i i bauerianae III. Diel»,
!.., Ju()la»i> in l'eru\ia aina/duica eidlecta. —
l ilLTer, H., >atilaUuriie andinae. ^ I>ie|;<. I,.,

l'i.riulix-iuttte andinae. Hersel bo, liaselUuen
iinv i |ii ruviana. - I lbricli, E., Hanunculai^ne
andinae. — Diels, L., Anunncrar andinae.

1. «.)

Ooatamtin, J.. Le tranaformian« appUoa4 4 Tagri*

caltore (105 P*ria im 8V 900 S.

Jon«, A. W. K. d«, Hed alcaloidgebalte vMt C«ca*
blad. (Teysinanvia 1906. 6 8.)

Kayaor. et Blanceau, Sit la inaladie de la

üraisse des vins. (Compt. reud. 142. 725—2&)

XVI. Tentolo|ie md PRiiBcaknuiklieiteo.

Bennor, On Ober Wirrttalb an Ad£r (9 TvHAm).
(Flora. 0C. »22-29.)

Bohiffner, V., Neue Mltteilniigen aber Nematodn-
(•allen auf Laubmooflen (5 Fig.). Oadwigia. 41,
1.',!* -72.)

Speachnew, N., Mykologiache BeOMTkungen. (Kin

neuer Pilzparasit der PfiraiclibUktter.) (Momteur
jard. bot. Tiflia im S. 1—7.)

XVll. Vendiiedenct.

Oortoai, F., Un botanieo iconoaclttto de! lecoloXD
(1 taT.). (Ann. dl boUniea. 4. 65—78.)

Der botaniaehe Oarten und das botanische Musetua
der L'niversilÄt Zürich im Jahre 1905. Zürich 1906.

8". 46 S.

Ootbein, E., Nekrolog dir iVofessor Dr. K. U, Steurcl.

(Jahn -ber. liles, de.s. t. viiicii. Kultur 1906. 12 S.)

HartunR, O,, Männel, B., Märker, O., Na8Sbaoh,E.,
Fe?ts(bntt >^uni hundertjährigen Geburtstage Emil

Adulf Huramärsb 1 s (2 l'urtr., 8 Fig.). Stuttgart lfl06>

8«. 190 8.

Jahroabevlobt aber den botaniacben Oarten in Ben
pro im Bern im 16«. 16 8.

Pren«, Pflaasenwelt und Volksabei^laube. (26. und

27. Ber. Westpreufe. bot.-Kool. Verein. 146—51.)

Derselbe, Crai^tvlacttn andinae. - Dersel bc, ,
Toni, G. B. de, Di una interes-ante scoperta del

SaxifTOgatmei Efcallonia uova andina. — Der-
aelbe, Vtaumiactae andinae. — 11 Ii rieb, K.

,

XiMinniiNMae andinae II. — Diels, L., Omtidoceae
andinae. — I>er selbe, Scrophulariaceae andinae.— Graebner, P., Caprifoliaeeae andinae;. — Der-
selbe, ValmmaeMW andinae. — Zablbmekner,
A., Vampanulaceae andinae. (Engler's bot Jabrb.
«7. 873-462.)

Walter, H., Die Diagramiac der I'hijlolmca^ren

Modenese Giambattiüta .\niici c de' snoi progressi-

(Annuario d. H. univers. di Modena 1905—1906. 'i^ S.)

Welnaiorl, Tb^ Bericht ttbor die eiste internationale

bouniscbe Ausstellung in Wien vom IL bi9 25>. Jani

1905 (8 Abb.). Wien 1906. 8 « 86 8.

Wittrock, V. B., CaUlogus illnstratus iconothecae

botanicae hurti liergiani Stockh(llnlien!^i^ notoOs

biographicis adjectis. Pars II. (I.dO Tat) (.^cta

horti Bergiani. 3. XX.XIV und 26") S)

(8 Abb., 92 Fig.). (Engler« bot. Jahrb. 'Beibl. 86. Year-book of the royal society of London 1906.

1-57.) I London im. 8«. Sl &

iTst« AktalUog: OricinsUbksadlaiifM. Jthrlieh It H«1U, SV IS. 4m llvaato.

Bwalt* Abtailaagt B««|M««biiiiftn, liih»ltmnf»b*B o<w. Jlbrlicli 24 Nainmern, am 1. und Ifl. <

AbonMBMDtiprei« d.> kompUttaa Jahrfangea d«r BoUniseheo Zeitung: H Mark.

VmU( Tan Altkur Felix ia Ii«ipaif, KkrlftnlN. — Druck <U» Fi«r«rack«u Uofbuekdruckmi ia ülMtaig.
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BOTMISCHE ZEITUNG.
Redaktion I H. Graf ZU SoliM-Laubacli. Friedrich OKmaims.

II. Abteilang.

DieRedaktion nlicrnimmt keiiwTer|ifticlitting,unTerIangtcingehpn<lt' nii(-hnr/.ii l)rKprerhrn odcrxurQckzuBendrn.

KeHprechaHfren: (iolid, K., .\rchP}.'oniiitcii>tiidien.—

lluinphrey, H. It., The dcvefopmont of Fosrnm-
bronia httgist-ta Aiist. — H r u < Ii m a ii n , II., [ her das

'

Frotlialliuiii und die S])i>r<>niit1iin/c von JJotrifihium

Ltmana. — Heer, R., On the dcvelopmeot of Uiei

Kres ofH^mnAartaHiyn setflanica, — Errera.L.,'
liographte du clycogene et du paraKlycng^ne. —

Raciborskt, M., Kinigc CheniomonihoRen des
.{ifintiilluK nii/rr. — Steinlii inrk, (I.. Untcr-nrhiing
iilici ilie Knhik<tiiiii strömender Kliissijfkfiti n imi llc

Eichung Ulli' (las Saft^t^•igl'|lr(>hl(•^l der Hiiiiiur.

Xils Hvi'dolius, riifr ilas postflomlr Wuihstiim
der Ki'lrhiilaiter einifjer ( onvolvulan eii - Vier-
k&i>|ipr, I .. M<ino|;ra|ihie der aluinen iürtj^oit.
Arten Euru|ia> und Vorderasiens. — NraeUtcratW«
— liollMa. — F«noB«lu«liriehtoB.

GöM, K., Arclicgoniatenstndien,
i

Flora 1906. M. 1—202 mit 144 in den Text Redmckten
|

H'ilzsrlinittiii.

Die vorliegende lange Abiiaudluug cuthült

,

hl gans lockerer AncinanderreihiiiiK eine Menge I

TOO Einzolliotihachtunucn . die der Vrrf. an dni

anf seiner Heise nach Australien und Kcu-soclaud

gesammelten Bnropbytenformen anstellen konnte.
Vcrßlcirh.swoisp wonli'ii auch rimlcn' Moose heran-

gezogen, aud CS werden eine Menge frfiherer

Notizen des Verf. aus seiner Organogrupbie hier

ueitor ansgefUhrt nnd an Beispielen aasfbhrlich

erläutert.

Die ersten 45 Seiten sind der Gruppe der
Dawsonimt fiewidnief liier wird sowohl die

Anatomie des Uametopbyten aU der Bau dcrj
Kapsel, in specie auch der des Perfstoms behandelt. |

Letzteres, sehr eigenthOmlich hesehaffen, gehtw-t

wie bei allen ikbrigen Moosen ausscliliesslicli dem
Ezotheciom, nicht aveh dem Endothecium an,

«eine Zühne bestehen aus Zellreiheii und lassen

sich an die der Polytrichnccen anschliessen. Audi
18 der Anatomie des Gametopli) len sind ähnliche

VerhUtnisae wie bei dieser Orappe vorbanden.

die indessen darauf hindeuten, d&a» Dtiwsonia

einen primitiveren Typvs der Polytrieheenreihe

als die hei uns gedeihenden Formen darstelle.

Für die DhmemoMeeen werden öcblciiuzellen

und protonemaartige Anaqirossttmcn der Blätter

heseh riehen , die als xerophytisohe Anpassungen
gedeutet werden. Es werden femer die merk-
würtligen vielzelligen Sporen dieser Gruppe be-

handelt. Freilich reichte das Material nicht aar
Feststellung der Details ihrer Entwicklung aus.

Aus diesen Sporenkomplcxen sah Verf. eine niänu-

liehe Zwergiillanze hervoi^ehen. Im Anschluss

daran wird die Verbreitung von Zwerjniilnnchen

bei den Moosen besiirochen und (laraiil lun-

i:t'\si<'>cn, das.s die Verzwar^ang sich wohl viel-

fach auf ungiin>tiue F.rnährung zurückführen lasse,

daher es denn auch nicht wunderbar sei, dass

man bei Dieramuti sioparium und iMcobr^im
neben grossen männlichen Basen im Wurzeltil]^

Zwergm&nnchen finde.

FQr die Gattung Enojnis wird die Eigen-
f hiiinlichkeit besprochen, dass das .iuni^e S]uiroi:.>n

oberhalb seines Fusses eine Menge von iUiizoiden

entwickelt.

Der Stellung der Bliittor lioi bilateralen und
dorsiventralen Moossprossen wird eiu längerer

Abschnitt gewidmet, Yerf. fBhrt ans, dass die

Abtlaehung der Stanitiikim^iie bei rtrrjiiloj'hiiVinn.

CyaÜtophorum , MUtcnia und Sdtistustega durch
nachträgliche Yerschiebnng ans radiärer Stellung

zu Stande koiiiint. Bei Cyathi])hnr\im wiMden
die wunderbaren von Ugo lirizi beschriebenen

Eigenthttmliehkeiten sammt nnd sonders ab un-
richtiir erlrdiu't. (^dhorlnjnrltiuiv . J'hjilli'iiniinvi,

Fissidetis dagegen haben wirklich schon in der

Knospe zweizeilige Beblfttternng.

Und bei Tlhizm/oniutn giebt es UebergAnge;
die Sprossspitzen sind raeist von Anfang an zwei-

zeilig. Bei Uh. Novae IloUandiac ist Irot/deni

die Schcitelzelle dreiseitig, aber die ventralen
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Segiiiciitc voi'kümnicru iiiui i!,i:\mi gur keiiicu

Blutern den Unprnng.

Für GollS'ltfd wcnlpti ciiio Aii/alil I)(-t;iil-

fragen der liebiutteruug und der Kajiselentwickluiig

erledigt, es wird dtrgetliBn, dMs hier keine mit

Involurralhlüttoni vorwaclisciulc Calyplra vorlie«t,

dass vielmehr die C'alyptra winzig klein bleibt

und dass das Sporogon in Folge dessen seiner

gangen Lftnge nach in die beblätterte Sprossspitzc

eingebohrt erscheint. In der Theca ist Ider ein

basaler Elaterentriger vorhanden.

In Marsupidiinii^ (liandunanthus, Trichocolea,

I'oljfotuSt L^coka werden Paraphyllien erxeagende

Lebermoose behandelt. Die Paraphyllienbildung

wird auf Verfjrössoruiiff dfr assimilircnden so-

wohl als der wasserleitenden Fläche zorücli-

geftthrt

Eine längere Anseinnndersetxnng wird den
vom Verf. schon früher behandelten iTi!irsu]>iferen

Jungermanniaceen (Qeocalyceen) gewidmet. Bei

Tf^ß/mm^va und Marsujiidium ist das Marsupium
eine nrsprünglicli solide knolleiiarti,«e Wuchfriirit,'

der Sprossuntertieitc , in die sich si>al('r das

Sporogon gewaltsam hineiiilMil[i t. ]5ei IsolurUis,

Jlalantiopsis, Acrobolbus, wahrsi lieiiilii Ii auch la i

Calii})oyeia Trichomanis, sowie endlich bei Leiho-

edca wird die Spitze des lilüthonsjirosse.s vertieft

and entwickelt sich durch Intcrcalarwachstlium

zum rührigen Man>upium, in dessen Ciruud die

Archegonien stehen. Bei Atmlnilhus uml I^iho-

cnlea findet sich am unteren bolircnden Ende
de» Marsupii eine durch Waudverdickungen
ihrer Zellen ansgeseiebnete warzelhanbeoftbnliche

Bildung.

Zuletzt folgen noch kurze liemerkungen von

geringerer Bedentnng ttber eine Anzahl frondoser

Jungmtranniaceen-Vor\wn und Avthocerotcn.

Und am Schluss weist Verf. darauf hin, wie

reich sieh bei den Bryinen das Auftreten von
Parallelbildnngen gestalte. Er saiit . maiiche

kühne phylogenetische Speculatiou rücke aus

dem Gebiet der Wissensehaft In ä»» der Poesie,

wenn man sich der Hiofigkeit derselben bewnsst
bleibe.

Schliesslich kann Ref. nicht umhin, dem Verf.

die Bitte vorzutragen, die Corrccturen seiner

Arbeiten etwas genauer zu lesen. Die Abhandlung
enth&lt sehr zahlreiche Druckfehler, gleichgültige

sowohl, wie iJlythia statt ßlytiia, als auch sinii-

störende, drei statt zwei und dergleichen z. B.

Einige Sorgfalt liei der Correctur konnte diese

dem l^eser wohl ersparen. n. Solms.

I

Humpbrey, H. B., The develdpniciit of

I jPoMOfN&ivttui Umgiaeta kvoL
(Ann. Ol bot 1906. M. 88-108 mit 2 Taftli.)

Die vurlietionde Schularbeit aus Camplipirs

Eaiioratorium in Leland Stanford University (Cali-

fornia) giebt eine von hübschen Ablrfldongen be-

gleitete Entwicklungsgescliicliti vnii Fn$$omhr<ma.

Die untersuchte Art, dem dortigen Klioia sd-

gepasst, vertrttgt die ailervoHkommenste Au*
trock Illing oline Schaden. Sie bildet wie manch'

andere Verwandte auch Ötammknöllchen. Bis saf

eine kleine Differeni in der Zellfolge des slek

ent\\ickolnden Antheridiiims , die an GfothnlUis

und iiphaerocatpus erinnert, stimmt alles weseot-

lich mit Leitgeb's Angaben flberein.

Das wichtigste Capitel ist das über die

Spermatugenesis. Uier wird die von Ikeno
(Beib. bot. Gentralbl. 1903, 15, p. 78) für Mm^
chantid gemachte Aniralic licstätiut , wonach ht

jeder der kleinen tcsseralcn spermatugenen ZeUaa

nicht ein, sondern zwei Spermatosoiden dnrdi

'llicilnng ohne vorgängige Scheidrwandltilduni:

entstehen. Von den Ceutrosomen aber, die Ikcno
statnirt, liat Yerf. bei seiner Fimombronia idcMs

entdecken ki^nnen. Die cilieiibildenden B1ephari>-

plasten hält er für Neubildungen im Plasma des

Spermatozoids. H. Solms.

Brachmann, H., Ueber das Prothallium

tind die Sporenpllanse von Boirydum
Lutmria.

(Flora 1906. «6. 203- 2^0 mit 2 lithogr. Tafoln.»

Wiederum bereichert der für die Protballien-

foncbvng so verdiente Autor nnsere Lltersttr

durch eine Untersuchung der gesaninitcn Ent-

wicklung von Botrj/diium Lumaria. äeiue g^
wohnte SoigMt oad Aasdaaer haben es ihm e^
niöglicht diese in allen weienttichen Punkten Uar-

zolegen.

Den durch .Teffrey bekannt gewordenes

grossen I'rotluillien von Tl<>lr. virgininnum pegoii-

über sind die unserer Art als Zwerge zu bezeickneo,

da sie höchstens 2 mm Linge und 1 mm Breite

Kc^itzcn. Es sind, zum Unterschied von den

radiär gebauten von Ojthioglossum , dorsiventrale

Gebilde, hinten knn gespitzt, vorne mit meriste»

matischem Vegetations|iankf versehen, in dem

keine Einielscheitelzelle erkannt werden kana.

Rhizoiden werden ringshemm erzeugt. Die Dorsal*

Seite trajj;t eine iniftlor»' I'cilic von Anthcridiea,

die von zwei seitlichen unregelmässigen Archs-

gonienreihen Hankirt wird. Beideriei Geschlechts-

organe stimmen wesentlich mit denen der Matr.
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iijryiiitafwfiiAbeTeiii. Eine BaachkanBlzclle, die dort
vorhaiiilin, konnte Verf. indessen iiiclit nachweisen.

Der üporophyt zeigt zunächst ein melii^

jähriges unterirdisches Waelisthani , entengt eine

Anzahl Seiti'invur/rln , hält alit-r mit der Ent-

wickiang des öprosses aaffallend zurUdt.

Des VerglelebH wegen scliiebt Verf. znniehst

eine Darstcllaag der \Vii( listlmiiis\sfis(> des adiilten

Sprosses ein, die zwar dem von U u 1 1 e geselieuen

aüebt gerade viel liinrafUgt, die aber ilirer Klar-

iieit and Uebersicbtliehkeit halber sehr erwünscht

erseheint. Holle hatte indess die Existenz

einer ScheitelieUe am jungen Blatt bestritten.

Vfrf. sucht darzuthun. dass eine solche vorliaiidcn

ist, und sogar noch nach der Xheilung im fertilcu

nd sterilen Biattabsehnitt an beiden nachgewiesen

werden kann.

£r gebt dann auf die Wcitcreutwiclilung des

befraehteten Eies ein. Seine ersten Theilungen

erfolgen so wie bei den illniu'cii Fanioii. Alicr

sehr bald entsteht ein vielzelliger Korper, an dem
die Octantengrenzen nii'ht mehr naehraweisen sind.

Wenn dieser Körper die Archcgonienwand durch-

bricht und nach aussen tritt, so entsteht in diesem

freien Ende desselben die Warselseheitelzelle.

Der gcpt'näl»erliegende Thcil wini zum Fuss.

Seitlich neben dem Fuss, dem Archegou zu-

gekehrt, tritt die Stainnnebeltelzelle hervor, die

sehr bald von einer wiii/if;eii Gewcbsiilatte vnu

der Seite her tlberwuehert und eingeschlossen

wird. Dleaes kleine und radimcntäre Gebilde

hau Verf. für den Heiiriisonlantcn des Cotyledon.

Unter dem Schulz des&elhen entsteht ähnlich wie

bei dem adnlten Spross das erste Blatt. Alter

dieses wird von dem wachsenden Slamin in frilhcr

Jugend zersprengt und in eine gebräunte Decke

verwandelt. Auch die folgenden Blatter erleiden

successive dasselbe Schicksal , nur jcdrsmal in

entfiprecbend spiUtcrem Kntwicklungszustand , so

daas endlieb vor der Sprengung eine Anlage der

I.auhspreite als urUiies Spitzclien sich /i'i«en

kann. Das erste herxortretende Itlatt entsteht

nach acht bis sehn Jahren und erst dann , wenn

vier weitere Blätter unter der Deckung seiner

Scheide sich entwickeln konnten, ohne diese zur

Zersprengung zu bringen.

IMe währenddessen iinidii/irli-n Seitenwurzeln

eutätehen endogen m niclii naher liestimniten

Dorphologidchen Orten.

Auffälligist der Fnti rsi liicd des Utifr.lAtnuria,

welches solange suhlcrran Ideilit und kein aus-

gebildetes Keimblatt besitzt, von Jtotr. virginiatwm.

dessen normaler Cotyledon. sofort nlicr ilie Oher-

tiache tretend, ]ilaltgci>lalt anninnnt und assi-

milirt. II. Solms.

Beer, R., Oll tlie de\ el<>|)iu(.Mil ol'tlie Hporcs

of Mdmh^ostwAis zeylmüca. (2 pl.)

. (Ann. of bot. 1906. 21k 177-80.)

Es ist dem Verf. nicht gelungen, durch

seine Untersuchungen das Problem der Sporeu-

entwicklnng bei den Fambrlotem wesentlich zn
fördern, obwolil Jlehninthostrirhis ein geeignetes

Olijekt zu sein scheint. Dennoch linden sich in

der Arbeit einige interessante Beobaehtnngen.
Auffallend ist die mächtige Fnfwicklung der

Tapete, die aus ein bis zwei Kciheu grolier,

radialgestreekter Zellen besteht. INe larten

Membranen gehen Zt llulosc- und rektosereaktion,

sputer, wenn sie unlangen sich aufzulösen, nur

noch Pektosereaktion , während die Membranen
des sporogenen Gewelics überhaupt keine Zellulose

enthalten. Obgleich letztere uulkrst zart sind, läßt

sich bei ihrem .Zerfall eine Versclilcimung der

Mittellanielle ohne Veränderung der beiden übrig-

bleibenden Verdickungsschichten feststellen. In

dem ans der Tapete entstehcntlen l'lasniodiuni

vermehren sich die Kerne auf aniitotiM'lioni Wege,
wie schon t'urdift tiir Ji'iltinhium ungegeben
bat (cfr. Hot. Ztg. 1U06, II, Sp 140) und wandern
nach einiger Zeit mit dem Tai)etencyloi)lasnia

zwischen die sporogenen Zellen. I>er zu einem

spitxen Faden ausgezogene Kern ( Fig, 7)istoifen-

liar ein Teil einer Ti'i!ung>-Ii^'ur , dessen andere

Hallte Verf. ubersehen hat, und nicht ein Kern,

der sieb zuspitzt, um zwisclien die S|toren

einzuwandern. Kerne und Taiielenplasinodium

bleiben bei llduiinthusUichys bes4)nders lauge er-

halten, ja e.s sollen in dem fast reifen SporailgiQm

noch Kcste der äporeumatterzellmenibranon vor-

handen sein.

Die Entwicklung der Sporenmembran hat

Verf. nicht mit genügender Gründlichkeit nnter-

sncht, vor allem reicht die etwas grobe Art der

Zeichnung nicht aus, um die Kinzelheiton der
Membranbiidung darzustellen. Die junge Sjjoren-

inenihran bildet sieh noch innerhalb der Mntter-

zelle und erscheint sehr bald kutikularisiert (Kxo-
sjior). Filter dem verdickten Kxosi'or tritt d um
als ganz dünnes Peklusehäutchen ein Kiidusjiununi

auf, während von einen» Kpispor nichts zu bo*

merken ist. Während di r .\n>l<iMimv; der S|)oreii-

nienibrun und später, wenn der luliult der Spore

dichter wird, zeigt das Periplasma vorflberL;( li( nd

Slürkekörner , so d B man daraus auf eine l!e-

teiliguiig des Tai»etenplasinas an der Sporen-

entwicklutig schlielUii kann. Aufbllend ist die

Angalrt-, ilali am Scheitel der Spore, wo die drei

Kanteideisten zu^ainmenstoUeu, das E.xOsporium

gesjtalten ist und das Kndospor frei an der Obcr-

dAcbe liegt. — im ttbrigen bat Beer bei der
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8|N)reneiitwicklunR ob«nsowciiiK wie Cardiff (I. e.)

<lir Villi I! II wer für ilir iiiri-icii F;un|>tlan/cii an-

Kcgcbcuc DcäUi'gaiiisutiuu ciu/Gltier /cllcu tiiidcn

können. E. Ilftnnig.

Errera, L., lÜhlloj^iaphic du glycogeiic

et du parajj^lycogöue.

(Rt cucil dfl nnsu bot de BraxeUes. 1. SSi^m.)

Seit 20 Jahren sammclto Kr rem in Hin-

sieht anf eine xosAmmenflasscndc Arbeit über das

(ilykof^en alle Literotarangaben über das Vor-

koiiiintii (Iii M - Kulilehydnitos bei I'flaii/on und

uiedcreu Orgaiiibinvii. Die Literatur ibt syste-

matisch geordnet: Allgemeines, Sehizophyteii,

M.\ \iiniy<M tiMi usw. und bei jeder l'tililiUnlinii der

uut Glykugcu bezügliche luhalt aagetubrt. Man
kann dem Ordner des Nachlasses tob Errera
mir /iistiiniiien , dai^ er dioü Zusammenstellong

tUr audcrc uut/bar gemacht bat.

E. Uannig.

Raciborski, M.. Einige Cheuioiiiorpliüscu

de» Asiniy/illNs uiffer.

(Bull de l'Ai ad. ilr- M'ii'incs de Cratovie, »las.se des

siiences nialh. et nut UW-V TM—78.)

Der Verf. bcsrhrcibt an Aspergillus nigcr und
aiiilern Pilzen einige bcmerkenswerlc Iiildung8-

abweicbungen , die darch diu Einwirkung ver-

schiedener Chemikalien ansgelfiet werden.

1 . 51 o r p h 0 1 i s c Ii e ^V i r k u n g von T b i o -

tiulfatzuaäUteu zur fj&hrlO&ung: Katriumtbio-

solfat TerUndert selbst in 30*/oiger Konten«
tration das mTaelistam d> s Aspcraillus niger nicht,

unterdrflckt Jedoch die Fruktiükation schon in

1 *'/o iger Liisong. Des Hikrosicop zeigt, daft bei

Tbiosulfalzufiilir innerliall» d( > l'rotoidaMiias (und

icwar zunächst in den Yakuolco) der Zellen der

in die Lnft ragenden und der oberflflchlich in der
Xührlüsnng daliinwach.senden Iiy]>beiieiKlcn kleine

Schwcfellropfcn auftreten ; eine uacbträglichc Oxy-
dation dieses intrazellnlftren Schwefels wie etwa

bei li'iiiiidto'i lindet iiielil statt, vielnielif \\a('li>eii

solche »cliwefclgefüUtc Zeilen nach Übertragung tu

Ihiosnifatfreie Lösungen nicht mehr weiter vnd
sterben ali: elteii^nwciii;; findet Kedukliun des

iutraxelluluren Schwefels statt. Das Auftreten

desselben ist so zu erklftren, daß Tbiosulfet in

die /«Ileii 1 iiidrin^'t und liier dureli den sauren

ZelUafl in bchwifel und bultit zerlegt wird; das

letatere, welches stark toxisch wirkt, wird Ter-

iiiiitlieli zu Sulfat oxyili' it. Aueli e\ttM/i lluliirer

bchwcfcl iu l'orui kleinster, die Lüsuug trubeu-

Ider Tritiifcbcn wird bei Kultur des As/'rri/dfits

'auf fliiiisulfatlialli^'eii Naltrln-uii^'en i;rlii!i|rt-. il<'r-

selbe vsird nacbtraglieb zum kleinen leil

Schwefelwasserstoff reduziert. Der \ert. «eist

durch Analyse der KulturHUssigkeit nach, liaB

aus ikiu Thio.sulfat aulicr Schwefel liauptsiulilicb

Sulfat, kein Tetrathionut und kaum Sulfit gelnWel

wird. Im wesentlichen zeiu't a!-o AsprrtjWlus eine

ähnliche Oxydalii»n de.s Thiusultates m Sulfat

wie der H c i j e r i « e k ' sehe Thivhucillus <Äio/?an«,

doch lehnt der Verf. ilie Annahme ab, daU hierin

ein dem ÄsjiertjiUus euergicliefcrnder l'ruzeW zu

erblicken sei.

Von andern l'ilzcn verhalten sieli renwUivm
cniiilw ciiin und Koirlfds cinerea alinlieh wie ylsjMT-

gillus; l{hizi>i>us nigricans bildet auf thiosolfal-

lia!(i!;en N.ilii lusuiiueii kaum extrazelluläre«, wohl

aller ^;]^•icllfall^ intia/ellulüren Schwefel, der je-

dueh Iiier in Koriii einzelner großer Tropfea

/wisehen Membran und l'lasuia älterer Zellen auf-

tritt, uulierdem Schwefelwasserstoff; Mucor ptfri-

formity BasidicMm ranurum und 'JlKnnnidium

degtins bilden nur extrazellulären Schwefel und

melir oder minder Scbwcfelwasserstuff. Von allen

L'i'iiannten Pilzen ist der Mucor der einzige, dessen

I

l'ruktifikation durch Thiosolfat nicht anterdräckt,

sondern bloli spärlicher wird.

2. Wirkung d i- s ("
Ii I o ro form s : Asper-

gillm niger w ächst k ruft ig in Form einer fmfcti-

tiziercnden, vielfach gofaltetcu Decke auf einer

Nalirli)sung . die Uber einer dicken Chloruform»

Schicht in einem mit Watte verschlossenen Kolben

steht und kann so im narkotisierten Zostaad

durch beliebig viele (icnerationen hindurch ge-

züchtet werden; nur die Uypbcn, die submers

auf der OberlMehe des Chloroforms dahinkrieehen,

sterben ab. Die Zellen sind anumal gebaut , ihre

Seitenwäude sind wellig verbogen und ruudcu

sich In der Nühe der (Querwände ab, liieraaf

wachsen die Zellen /u kugligeii Blasen heran,

deren Inhalt sich mit Jod lief braun färbt. Die

Enden der Hy]ihen sind dünn nnd (tegabclt. Die

Koiüilientra^'er >ind normal i iil w irkelt, w enn iiielit

die I^äbriösttug iu allzu duuuer Schicht über dciu

Chloroform steht

:l. Wirkung des .lods and seiner
. V c r b i n d u u g e u : Jodid (d. h. ionisiertes Jod) •

ist nnschidlich and ohne Einfluß (1

—

9Vt), es

sei denn, daß Af^jirriiUlus eine .Todidoxyila^e

I

bildet, die tödlich wirkendes, freies Jod ub-

I

scheidet (z. B. auf rohr^ oder traabenzucker-

haltiger l.nsuiiv'). .luclat uitil I'rrjisdat lienmien

das Wachstum, tödlich wirken aber auch sie blott

dann, wenn sich dareh Redaktion freies Jod
Mldet. Kiitslebt nur wenig freies Jod. so kann

dasselbe durch den Pilz zu Jodid reduziert
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werden, woniaf normaleii Waehstnm erfolgt. Von

'

(1(11 uiittTsuchtcn orgaiiiscbcii Judvfrhimluiijifii

wirkuu ebenfalls nur solche schädlich, die freie» Jod i

«bppalten (z. B. Jodopyrin) ; Jodoform wird nicht I

/ii-rt/t mim! i^t (laniiii wirkungslos. Ist in einer

Nährlösung molekulares Jod nur in so geringen

,

Sporen vorhanden , daH der Pils nicht al>8tirbt,

!

•0 Meilen die Zellen kurz, runden ^ieh ab un(l

vacbsi u scbliüUlicb zu lUesenzellen mit charaktc-

.

ristiflchen Warzen and gewundenen Leisten aaf!

der Innenseite der M( !ii!>r;iii heran. Konitlien-

'

bilduug fehlt, die Kolonien des Pilzes stellen

koaipakte, weifte KOrpereben dar.

I'ersulfiite (1 " o) lieM irken ttol/ ibrer starken

U.\) dutionskratt keine iiitdungaubweicbungeu, eben-
sowcl)i^ I'ercblorate (1 "/o), liorsiar« (V4— V«*^q),

Kaliunibroniid (
2*^ 0). Kuliumbroniat un<l Ditliiunat-

zosiitze (1 " u) haben Vcrzwerguugseräcbeiuungeii

im Gefolge. W. Ben ecke.

Steinbrinck. C, UiitorsnclimiM- ül)cr die

Kohiisioii strüiuciiilcr FUl.s.si;^kt'itcu mit

Besiehung auf das Saftettigeproblem

der Bäume.
(Jahrb. t witBensch. Bot. 1906. 4:*. bVJ-m.)

In der Abliebt, neues Uatenal zur lieurteiluug

der „Kobftsionstbeorie* des Snftsteigcns hi>ini-

iiriiiu'cM, teilt der Verf. einige neue jibj sikaliselie f

Versuche Uber die Kohäsiou von Flüssigkeiten uiit.

Sie bedeuten im wesentlichen eine Erweiterung der
lit kaiinten Versuche A s k e n u s > ' s u. u., besonders

auch insofern, als sich die Untersuchungen dieser

I>\ir8eli«r nnr aaf rahende, die des Verf. aber

anf strömende I'"lüssii.'keit.s>aulen be/iclu ii.

Verf. bediente sich, uui Aufscbiüase Uber

die Kohisim des Wassers zn gewinnen, eines

als „ Vakuuniiilierlielier" bezciclineteii Instrumentes,

d. h. eines Apparates, mittelst dessen man inner-

halb eines Inftleeren Raames eine Flüssigkeit

selbst über diejenige Hobe liinwegzubebern ver-

mag, bis zu welcher sie in freier Luft durch den

Drock der Atmosphäre höchstens eroporgedrtteki

werden kann. Als besondere -ieeiijnet erwies

sich ein Überhcbcr, der mit (Quecksilber getUllt

wnr, dem man ein beträchtliches Quantum Wasser
angesetzt bafte. nni damit das sonst niebt statt-

findende Anhalten des (^ueekMlhers an die tilas-

wand so vermitteln. Diese Wasser/ugabe gestattet

es nun, mit diesem Apparate auch Iteobacbtungen

über die Kobasion ruhender uial strömender

Wassersaulen zu niaeben, m l / Aar deshalb, weil

sich in den (juceksilberfaden dieses Hebers meist

kleine Wosscrsäulchen einschieben und uuUerdeni

zwischen dem (Quecksilber und «ler Glaswand stets

eine kaitillare Wasscrseliicbt vorbanden ist, die

lebhafte iitrömung erkennen läUt, wenn das (Queck-

silber die HehcrrOhrc durchfließt. Mit einem
soleben Apiuirate, dessen l!e>e]ireilinntr und (it-

brauchsauweisung dou gröUcrcn Teil der Arbeil
ftlllt, konnte Verf. nun, falls fBr mAglicbste Ent>
lüftuni; gfsiH-j-'t worden war. naeliwciscii , dali

Wasserfäden von 2 mm liickc Lei einer blröuiuugs-

gesehwindigkeit von ca. 2 cm pro Seknnde nuter
rmstiindeii einen Zui; von 1 Atiiio-iiliarrii zu

ertragen vermögen, solche von kapillaren Dimen-
sionen sogar mehr als 5 Atmosphären. Je lang-

samer die Stromnn<!, um sogröBcr istdieKohiisions-

festigkeit des Was.sei-s. ErsehQlterttugeu und
größere Temperaturschwanknngen haben anf die

Kobilsionsfesti-ikeit kaum einen Einfluß.

Kini^e weitere Versuche des Verf. lebreu,

daU die Kobäsioiiswirkung auch durch Mcmbraucu
hindurch erlialten Meiht , die man iu den Heber
einschaltet, nnii veransciianlichen, wie der negative

Druck des ^es]i;ituiien Wassers und die osniotisebe

Kraft wechselseitig aufeinander einwirken.

Auf eirund der Versuche des Verf. verniuelite

e> ilii' K(dia.sit>nsb\ potbese versländlieli /u nuu lien,

wie der baft allein durch seine Kohiisionsfestigkeit

in die Kronen etwa 50 m hoher Bäume gehoben
werden kann, vorausgesetzt nur, daii iu den

Leitungsbabnen dieselben Verhältuisse wie in dem
Vakunmöberheher herrschen. Dies würde aber
nur dann der Fall sein , wenn in den (iefalien

kontinuierliche Wassersäulen vorhanden wären und
wie beim Heber filr weitgehendste Entladung ihres

Inlialtes Sorge geirui,'en würde, wenn also I>e-

dinguugen in ihnen herrschten, wie sie nach allen

unseren Kenntnissen in den Leitnngsliahncn gerade

nicht verwirkliebt sind.

Ii. Fitliug.

Nils Svedelius, Über das po.stHonile

Wticii»tuin der KclclibUittcr eiiiij^er

Oonvolvulaci^n.
(Fioru I90G. 86. 281-59 mit 31 Textfigureu.)

Verf. fiiüli't bei Sf'u fix ardUi UHiiifiilia^ 0/)Ci-

culina Turpiiliuiii, Jpumticti aiutu und andern Arten

eine sehr erhebliche Grölienzunabme der Keleb-

bliitter nach dem Alildtilien der Krone. Hei

Sttdocurdin waren die Kel< lililatter sehr saltig.

sie ließen bei Druck Tropfen klarer Flüssigkeit

austreten und die ganze Höhlung zwibcben der

sehr dünnen Krucbtwandung und den dicken
Kelchblattern war mit einer solchen mehr oder
minder sebleimbaltigen Flüssigkeit angefüllt. Der
Knospe und fertigen Blüte fehlt ein solcher
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WMMrmmteK Hydathodeii luif der InncnsRitc

(Irr Kolrlihliitter »trhon gruppenweise ciit.'.:<'(irangt

beisammen. Sie erreichen ihre voUe Ausbildung

erst zar Zeit der FmehtentwieklaBf^. Ihre Kati-

kula wird vmi iiorpiiiniiiliclini HilfliniLMii durch-

t>eUt, welche die Wusserabschcidung ermöglichen.

Anf der AnBenseite der Kelchblätter finden sich

Köpfchcnliaaro. lUi- l iiip iuiltrrc Aliiilirlikoit mit

den ilydathodeiianlageu besitzen, aber frUhe zn-

gnmde gehen. Erst anmittelbar vor der Wacht
reife erhält eine in der Fmchtwandniif: anpclcijtc

Steinzellfichicht durch Verholzung ihre fertige

Ansbildong. Die Wssserabsonderong der Keleh-
blilttcr hört tiur. ^ir sclinimpren znsamnion und

lassen die Frucht selbbt deutlich hervortreten.

So dienen die Kdehbltttter hier der Fmeht-
•llllkge als schützende IlUllr gcijcn Tnukenlioit

wie es fUr SpeUhodea und andere l'tlanzcu bei

den Blfltenknospen ta beobachten ist. Verf. bringt

ftber die Entwicklung und Ausbildun)^ der Kelch-

blätter , bcsundcrs ihrer Haare und llydathoden

bei Stiäoearißa and andern ConTolvnlaeeen eine

Menge von genaueren Itcdhachtungen , die für

das Auftreten der \Vai>i>crkclcbc und ihre Ver>

TOIlkonmiMiog von Interesa« sind, hier aber nicht

eingehender wiedergegeben werden können.

O. Karsten.

Vierbapper. F., Monoffraphie der alpiiioii

Erigeron-ArUin Europa« und Vorder-
asiens.

(Bt'ili. t. bot. Ctutralbl. 190«. 1», II. 560 mit
6 litli. Tafeln und 1 Verltrci(iiit<rskar(e.)

Üic vorliegende Arbeit, die dem Wiener
botanischen Uarteii entstammt, setzt die Serie

von Specialarboiten ülier polynioridie Genera wie
sie W e 1 1 s t c i n angeregt hat, fort.

Mit Cassini zerlegt Verf. die Galtang
Urigcron in Erigrron mit dni tvi'isrhcn Arten

E. pvl^viorfhuti (ylnlirtttiis) und utiillorua und Tri-
morpha mit 7'. alpitm nnd 7'. iuris. iJei ersterer

sind nur zweierlei Hliilhcn vorbanden, lu i letzt<^n r

dreierlei, indem die .">tralilltlüthcu theils /ungen-

fömig, theils einfarh röhrig gestaltet sind. £r
sagt, man müsse diese beiden (Jattangen an-'

erkennen, oder Trimorj)h<i eher zu Vonyza als zu

Engeron Ktellen. Conyta hält er für das älteste,

Erigtron für das jüngste Stadium der betreffenden

Stamment Wicklung.

Ref. steht den vielen auf die Form derBlfltbe

hin unterschiedenen ('oniposifi'ngenera etwas vor-

sichtig gegenüber. Wird man doch durch tJxküll
Gy 11 e II b a n d's Arbeit darauf hingewiesen, dass'

dergleichen Charactere an cultivirteu Stöcken'

(vergl. J.conttipodiuw) anders sich verbalteol

als an wilden. Culturvci snche, die gewisswüiiMlu ns-

Werth wären, fehlen indess gänzlich, «a« Verf.

abrigens anerkennt
Die ungeheure Vermebrunpr der Artrti ent-

spricht durchaus den Gepflogenheiten vou Wcti-

st ein 's Sehale. Von den 18 ao^fllhften Arten

von Trinifirjiha, von denen allerdings ß im Anhang

stehen und nicht mit laufenden Nammem TW>

sehen sind, sind onseni Alpen T. o^piiNi mrf

nftßrcta eigen, letztere vielleicht eine liyliridopnie

Specics (T. aipinaX iv. tutiflorusj, der sksndius-

visehen Halbinsel T. Bor««Nf. Aber JWieijis

aipina wird weiter in C> differente Unterarten zer-

leiU. Und bei Erigeron polffmorphw sind gleichfalls

9 Unterarten nnd ebensoriele bei E. umfkm
aufgeführt , nnd dazu kommen endlich noch die

Bastarde, die zum Tbeil bigenerisch sind! ^Vie

weit alle diese Differenzinuig berechtigt, kann

natürlich Niemand oline eigenes Studium «1er

Gattung beurtheilen, und lief, kann nicht umhin,

den dringenden Wunsch za Ivssem, dass diese

Frage l iimi.il an einer der neuerdings von der

Wiener bcbule bearbeiteten Gattungen einer ein>

gehenden Naeliaalenaehvng onterworfen werdei

möchte , die sich nicht bloss , w enn irgend mög-

lich, auf die wild gefundenen und in Ucrbaricii

verwahrten Pflanzen zn beschrlnlien hätte.

Unter Trinwrphd werden die Arten auf zwei

Secliunen vertheilt, die Jiruviijfylossac ^Typus

E. acris), die alle der Ebene angehören and dl«

Macrofflossar, die alpin sind und deren bekannteste

E. alpinus darstellt. Verf. ist der Ansicht, dasb

die beiden Secttonen von Trmorphtt dfarelit and

für sich ans ' 'onyra - Formen Centraiasiens ent-

standen seien und nicht voneinander abgeleitet

werden können. Erigtron dagegen soll urameri-

kanisch und auf dem Weg Ober die Arctis n
uns herüber gekommen sein.

Auf die gegenseitigen Heziehungen der

fiiizcliHii ^'l)rlnl'n kann lief, aus oben an-

gedeuteten Ci runden nicht eingehen, ebenso wenig

auf die Betrachtungen des Verf. über deren

Waiiderstnissen im Kinzelnen. Auf diesem Gebiet

geht derselbe sehr weit, so wie «las beule über-

haupt in der specicllcn l'tlanzengeographie, und

nicht immer za deren Vortheil, Mode geworden ist.

11. Solms.

l)ioae Llteratiir.

I. Bakterien.

Hoaelhoff, E., und Bredemann. O., UntersuchttB^
über anaerobe stlckstofrsanmelnde Bektenea.
(Landw. Jahrb. SS.
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Kayser, H., Kiiie Fixieruogsmethode für die Dar-
stellung von liakterieiik*pa«lB. (B«kt Zentnlbl.
l 41. i:i8-40.)

PnwHsek.S. von, Morphologische und cntwicklungü-
mdiicbtUche DatenachujigeD Aber HiÜmeriStNro-
(Mutm. (Arb. Ks{i. 6«snndb. • Amt SB. 9. Heft)

Zettnow, I",iiti;itiy imil 'rcihinn lit'i Sinrcx harten

(l Taf.). (Zi itsihr. f. ilv>i. u. Inlt-ktionskrankh. »2.
485—95.)—, Nscbtraf tu »FirbuDC and Teilung Ton Hpiro-
thaOm", (Ebenda. CC 680.)

II. Pilze.

B«nuurd, N.. Les cbampignonB des Orchidie$i leur

oad MMh, Die Zenetsunj: der
FuUermfttel dnreb Srbimmelpllxe. (Lsndw. Jabrlt.
«». 445 - f;-.)

Olivo, JB. W., Cytolo^ical stiulioh oii the J^ntomoph
thureae. II. Nmlear and cell divisioa of
(l pl.). (l'he bot gas. 41. 229—62.)

Baandera» J- Myedttea of the South Midluda. (Tbe
joan. of bot 44. 161-«.)

Ui. Aigen.

Rlehter, O., b. nnter Physiologi«.

Boyers, H.. Zuin Polymorithismns der C>/a»ophtfceni

(:« Tat ). lJaiiro>l)er. der nat. Ver. KlliiTfeld 1906.

38 S.)

Techet, K., I'ber die marine Vegetation des Trieater
Uulfes Ii Tut., 5 AbbOi (Abklk. k. aooL-bot Ges.
Wien. 8. 52 S.)

IV. OyniNwpd'iMii.

V, H.» Die Firhtc als Moorbaum und üImt

mnere Hooie (4 Vig.). (Naturw. Wocbenschr. N. F.

i. aOfr-10.)

V. Morphologie.

Pfltaer, E., I)«-r murphulogischc Aufbau der (Jrdiüittn

(8 Fig.) (Orchis. 1. 9—IL)

Bogren, s. nnter Algen.

VI. Zdle.

BeoUTerie, J., et QulUiermond, A., Noio |in liiiiinnirc

aar leegloboldeB et ccrtaines p^rannlations des gruines,

nMemblant par qael(ltle^-un<>8 de leur» proiuit ti H

anz eorpaacnles m^tacbromatiquea. ((Jompt rend.

14t. m-m
Olive, W., >. nnter PUsa.

VII. Gewebe.

Lahauuui. Bi, Über den Hau und die .Anordnung der

Gelenke der Grwnmaa» Dies. Strabbarg 1906. 8».

TOS.

Vnprang, A. . I>ie Krklai iinpsvei >ii( hc dfs ox-

zentrischea IMi kenwaihbtuniä. (Biol. Cenirullil. 'Ül.

267-72.)

VIII. Physiologie.

Andre, Q., Ktudc des variatinuN de l'azote et de
Tacide phusiihoriiiue dans les hucs d'une plante
grasbe. (Cimijit. lend. 14i. 'JOtJ—4.)

Beoqoerel, F., .\ction de r.i( idc rarlmnique snr la

Tie latente de quelques graines dessdchees. (Ebenda.
14S. MS-iüwf

Böse, J. Ch., Plant response as a means of physio-
logical invebti^ation («Ith ill). New York and
Boml.av H". XXXVIII niul 7^1 S.

Bourquelot, B., .Sur lit rci herclie, duns les vrgt'taux,

des glui'OHides hydroly.sablea par l'i'niuUinc. (Joum.
de pharm, et de chim. 6. s^r. 2S. 869—75.)

Breai &, Traitement enirrique des semences. (('nmpt
rend. 14i. 904—6.)

Coupin, H., Sur l'actioii de quelciues alcaluideü

k IVgard des tnbes polliniqnes. (Ebenda. I4S,
841-4.S.)

Srrera, Ii., Bibliographie du glycogfene et du
gMj^^gine. (Recueil de Tinstitot bot 1«

-, Snr rh\ ttrnstojiiritr comnie rauso de l'at'tiou

physloloßKlui' .1 di!>tance dicouverte par Klfoing
Taf.). (Klienda. 4. 30:1-66.)

HaeeUioff, B., u. Bradomnim, O., s. unter Baltterien.

Jost, I>.. ither die Reaktionsgeschwindigkeit tm Or-
ganifinn.. (lüot. rontralld. 56. 225—46.1

Linsbauer, K., Zur Kenntnis der Hoi/.hai ki it il< r

Cf»?(rtf(rr(i-KilaniiiiH' (1 l'ifj.)- (Sit/irslicr. d. Kais.

Akad. d. Wiss. Wien, math.-nat Kl. 114. Abt I.

15 S.)

Riviöre, Q., et Bailhaelm, Gk, Contribution ii la

'Physiologie de la greife. Influence du portc-greflie

sur It" grcHon. ((Jompt. rend. 145. 8-l.'>—47.1

Falladin, W., I>i<' Arbeit der .Vtninngscnzymc der
PHanzen nntt r verschiedenen Verhaltiiisben 5 Atd).

im Text). (Zcitschr. f. pbysiol. t'hem. 47. 407 .V2.)

Blohter, O., Zur Physiologie der Diatomeen (I. Mitt.)

(5 Taf.). (Sitagaber. d. lutis. Akad. d. Wiss. Wien,
nath.-nat Kl. 115. Abt 1. 1-98.)—

, I'bcr di'ii Eiiiflurs vcnimeiniiiter Luft auf Ilclio-

tropisnui* mul (ieoiropistinus (4 Taf.). (Kbendu. 11-t.

Al.t. I. s.« S.)

Scbulse, Neue lieitrkge zur Kenntnis der Zu-
sammenseticunK und des St<iffvicch.sels der Keini-

])tlaii>^tMi. (/.citsrlir. f. i)hysiol. Cbem. 47. 507—89.)

Stahl, E., s. uiilci Okdlogii'.

WinterHtein, E., und Hiestand, 0„ Zur Kenntnis

der püanzlicheu Lecithine. (VorL Mitt.) (Zcitscbr.

f. physiol. Cbeai. 47. 4M-Ml)

^ IX. Ökologie.

Laloy, I«., Parasitisne et matualisme dans la natore
(82 Fig.): Paris 1908. 8«. VIII nnd 284 8.

Longo, B, Rit erthe siil l'i* o c miI ('a|irilii o. (Kend.

d. r. artad. dei lincei. ( l. nat. l.'i. ser. 5.

:i73-77.)

BpaldinR, V. M., Biological relations of desert sbrubs.

II. Absorption of water by leaves. (The bot gai.

41. 2ti2—8.'?.)

Bt&hl, Laubfarbe u. IlimmeUlicht (1 Fig.) (Natnrw.

i Wochenschr. N. F. «. 289-8a)
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X. Systematik und Pflaiizciigcographie.

Asohenon, P., und Onebser, F., Sj tiopsis der mittul-

riiro|iaiscbcn KlorA. (42. und 4S, Lfg. LiNaeeae.)
Leipzig 1906. 8« 321-480.

Buchenau. Pr., Juncacini'. In „I>as rtinn/onrcich"
herausgegeben von A. Kngler. IV. liü (777 Kinzcl- <

bildcr in 121 Fig.). Leipzig 190ß. 8« 284 S.

•wwww, Oneidnm titfritnm LIav. et Lex. rar.
fptendidum Hook f. (1 Tnf.). (Orchis. 1. 18.)

Eastwood, A., 'Svw spocifs <if Ciilifornian plante
(2 tig.l. (Tho l.ot. g:i7.. 41. 283-94.)

Hitchcock, A. 8., Noti-s <>ii North American cnuMS. Yl.
(Ebenda. 41. 294-99.)

Httbor, Jn I niaterias para a flora amazoniea.' VI.
Plantas vaeculares de baixo Ueayali e do I*ani»a
do Saeramento (1888). (Bol. do Mosen Goeldi [Mnien
Paracnse]. 4. .510-619.)

--
, Knfiaio d'uma synnpw das especiaB do genero

Jfcira soll 08 jtontos Ae vistn Kvstcmaticö e geo-
Kraphic». (Klienila. 4. 619—51.)

Lloyd, F. Isolation iiml tho origin of «pecies.
(Scipiii p. N. !S. ii. 710 - 12.)

I«ey, A., iiiul Linton, W. B., Sone plants uf thf
enaliah Lake District. (l'be jooni. of bot. 44«
m-74)

MMriMlli B. 0u «ad fllioolbred. W. A., Plants
observeo near Tomintoiil, N.H., Jnljr, 190S. (The
joiirn of bot. 44. IM—(51.

i

PfltzeT, E., JSamliHmctnrum partes cnurneratuo srcun-
dum (lesniiitioiiis ordincni. (Lc Baiiiliiui. 1, ><7-89.)

Richter, fi., Vupriitidiitm Laxcrcbel (C. Lawrm-
eeomm x C. beßatuinm) (1 Tat). (Qartenflora. tt.
22.'>-2ß.)

Thisalton-Dyer, W. T., iJlium Dudmrtrei — IV»-
mulci Oulchuntiann Liflraitarhi/s hamata — Geni.ifa

iliilmaticn — Kuplwritn lujihofioiin (in. je 1 rril, Taf.).

(Ctii tis* lidt. niiig. 4 th. »CT. Nr. 17.)

Spencer le M. Moor^ Alabaatra diversa. — Part XIII
(1 pl.> (The journ. of bot 44. 146-«4.)

VoUcena, O.. Orddiem dea Kilimandscharo. (Orchis.
1. 11-12.)

Wittmack, L., I>io ItcisiMi Otto Kuntzr's iiml >pinp
Anvii-bten Ul)t>r diu Wanderung der liununen.
(liartenBora. «6. 232 34.)

XI. Palaeophytoiogie.

Bonnet, Bd., Contribution k la flore tcrtiaire dn
Maror septentrional. (Compt. rend. 1^ 912—13.)

HolUck, A., anil Jeflft-ey, C. E.. -Vffinities nf rertain
(•U'ta(('tiii> pl nil ii iiLiiiis c'iiiniiiniih icIitk'iI In llir

pi'iiera Dmunnu ii ami liroi //v/''"//'"»'('' Tat.). ^l. luitrili.

Mi-w York l.ot. (jaid. litnt;." imi '><)4.)

Fotoni6, H., s. unter Uyninubpcrnieu.

XII. Angörandte Botanik.

Houseau de Iiohai, J., Lc Jtamhnv an Japon au Hiorxu eine Betlage von CtoMIderBantiMCtf
pnint de vuc cominercini. (Le llnmlinn. 1. 73—76.) in Rcrlin.

ilouzütiu de Ijehal, J., !>« la resibtaiKe do ßra-
(wus pcndant lenr transport. (Le Bamboa. 1.

«2-K3.)

Joug, A^w.K. de, Kttraetie ran Cocabkd. (Tm-
manaia 1906. 12 H.)

Jumelle, H., et Perrier de la Bathie, H.. 1/«- Khnya

ilo MaiiaKascar. (("otnjit. reiul. I4i. >S'39-9tT-'|

Mattoy, A., Traite d'exploitation cummerciile «le>

1.oi> I (877 flg., 8 Uh.). Paria 1906. 8*. XVIU
und 492 H.

Fit, Ilet behond Tan kieniTfennogen bij Liberiazidea.

(Tcysmannia Um. :t S.)

Wildeman, £. de, ( 'on^trvci> de pousses dc .^wiM,'
1 i 'iu raL;!.- de Jtavibou : les ÄomMwa d'Afriqne. (bl

liauibon. 1. 91-92.)

XIII. Tcritolo{fc ud PlianzcakraiiUidlct.

Cramer, p. j. 8., Nematoden In Sebnsta-Koflie.iTefi'
nianiiia 1906. 2 S.)

Barbey, A., Neue Beobachtungen über die Borktn-

k&fer der Seestrandkiefer (4 Abb.X (Zeittchr. f.

Land' n. Forstwirttcb. 4. 216—90.)

Puchs, Gilbert, Nauersrliatlen in den Karawankon
im Jahre V.m (3 (Kb.-nda. 4. 'J04-l:i.)

Stütaer, Fr., l»it' /A'isloninii; eines Uaumes diinli

Blitzschlag (1 Abb.). (Ebenda. 4. 226-27.)

XIV. Venchiedciics.

Britten, J., Hntanv and the London (
'ountJT CoRariL

(The jonrn. ot liöt. 44. 174—75.)

Errera, lt., et Durand, Th., Notire snr Fraiu.ois

Cn-pin (1 I'ortr.). Hnixelies 1906. 10". 112 S.

Vorzoichnis der v* isseiischaf tiichen l'nlilikalioiicn iii*-

aii> ileni StaatRnuiReuin (ioeldi nsw. in Hart (Brasilien^

Hern 1906. ö". 58 S.

Notli.

Auch in diesem .Jahre wird wieder ein Kursus

für Mceresf'orMhuiig in Bergen ahgelialten ««Tiifi!.

Wogen der l'liine l'ur die Kinzclkurse usw. «oudemsa
sieh an das Institut fQr Meereskunde drs
Mnseoms in BergM (N'orwegenX

PerKOiial iiaeliricliteu.

Am 25. Mai starb in Ttbingen Prof. Dr. Friedr.
Uegelmaier.

Eislu Abti-iluiiit: ilrifin«l»1.1i.nidlun(rrii. Jährlich 12 Urft», am 1«. de« Monat«.

•»•U« AlitvilnnK: Ili'iiprvrliDn(«>n. InhalUitn^tnWn uh». .lührlich Nummern, an 1. und 10.'

AbOBMiMnUprais doa konploUro JahrianfM in B«tMi*^«a Mtaaff: 94 Mark.

TMbf *M Artbar Felix ia Miaii. Kavlaltaft». — Dmk irr PlararcdMB H«n>whAradt«n( la
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64. Jahrgang. Nr. la 1. Juli ItM.

BOTANISCHE ZEITUNG.
Hsdaktimi a 6raf zu Strimt-ünibach. Frledricli OKmant.

IL Abt«Ooiigf.

Die Redaktion aberninmit k Hu. lu -[II I I lidi ixierxurückzusctult'U.

BeBpreehwigen t Cxapek, Friedr , 1m< . hemie der
Pnan/.fn. — Jlreazealc, J. F., Kfffrt of tertain
solids lipon the growth of" !it'(>dling.s iti water ciil-

tures. — I.erliT« du SaMoii, Hecherclies jihy

s-iolopiqup» siir les malii res de resi-rves des arbres.
1 r>iirunK, A., rnlersurhuDKeii Uber das exzeii-

Irisibe l»uki'nwaih(*(uni an Stammen und A^len.

-

Errcra, L. , Glvco^'ine et „l'araglyroKene" «hcz
les vegt'taux. ™ l'eklo, .laroslaw, Ziir I.obens-
geschichtp von NtoUin Niflua Aris L. — Koch. .\.,

Jahresbcrirbt Qbvr die Foruehiitte in der Lehre
von den G&hruogMirganinieii.— Richter, 0., Zur
rhyüologie der Diatoneen. — Rm« Utanitw*

Giapek, Medr., Birxlumie der Pflansen.

Zweiter Band.
(J«Da 190S. G. flicherO

Der zweite Teil des Werkel vertrigt doreh-

aas das Urteil , welches irh in Nr. 8 der Hot.

Ztg. vom Jatire 1905 Uber den 1. Band aus-

gesprochen habe. Ei erfreut ancli im 2. Saude
die klare und knuppo Ausdnirksweisc des Verf.

iiinl bein Verständnis der verNchiedeuen chemischen
Gebiete, bei gleichzeitiger Beherrschang der physio-

logischen, besonders aucli der reizphysiologischen

Tatsachen, deren Kenntnis für den Biochemiker

durchlas nötig ist. Csapek ist immer bestrebt,

die Literatur objektiv zu wUidigeii , ohne die

jbjektivc" Verwendung der Tatsachen gänzlich

zu Bnterlassen, Dieses gute allgemeine Ur-

teil (Iber den 2. Hand liitte ich im Aufio /n tir-

halten , wenn ich an einer oder der amici cn

i^ellc der nun folgenden Andeatnngen über den

Inlinit des Boches eine kritische Bemerkong
einfüge.

Auf 228 Seiten (Kapitel 2H— 4:t) behandelt

der Autor die Hiocheinie der Ei weili-
st off e und der dazu gehörenden Knzyme (S. 47,

80, 108, 124). In keinem anderen Kapitel der

Biochemie ninnnt die Tieroheinie einen relativ so

breiten Kaum ein wie in dickem. Obgleich die

iMoteinkristulloide der Samen dem I'hytochemiker
ein recht günstiges Objekt bieten, war die lieiitnng

der I'flan/pnph\ siologen anf dem Gebiete der

Eiweilichemie eine reclit unl)edentcnde. In dem
Kapitel (:V2) Uber die ProteinstofTe reifer .Samen

schlügt ('zai)ek für die Globuline der Samen
den Namen riiyluvittellino vor. In dem Kapitel (83)
Qber die EiweiU'resorption bei der Samenkeimung
und die Kiweiliregeneration im Keimling verwendet

Czapek die Arbeiten von E. Schulze und
Osborne und Campbell recht kritisch. Er
betont, dali die Mobilisierung «li-r Hi-scrveproteide

genau wie bei der tierischen Verdauung durch

hydrolytische Spaltung des Reserveeiweilk's auf

enqrmatischetn Wege zustande käme, und daU
die Spaltungsprodukte wieder im Keimling zum
Anfban von KiweiK dienten. Kr nacht auch in

richtiger Weise auf die Erschwerung der Er-

forschung der ])rimären Vorgänge durch die an
die Spaltung sich anschlieUendcn sekundären

Vorgänge aufmerksam Ablehnend . verh&lt sich

('zapek gegen die positiven Befunde Uber die

Fähigkeit zur Stickstoffassimilation der Cvano-

phyccen (Kap. 43), der höheren Pilze nnU Algen
(Kap. 31, § 7).

Im Kapitel 28 (§ 8, S. macht Czapek
die von ihm selbst herrOhrende Angabe, daU im
I-'rUlijahrssafle des PhloSms der B&ttrae' neben
Globulin reichlich .Vlbumin vorhanden sei. Was
wir aber die Konstitntion der EiwciUkörper
wuBten, wird anf Seite 45 mitgeteilt. In der
nilchsten Auflage wird wohl dieser Abschnitt

anders aussehen, denn die neaesten Forschungen
Emil Fisrhers lassen erwarten, daß wir in

nicht zu l iii'/er Zeit tlber die KiweilJkörper die-

selbe Klarheit erlangen werden, wie wir sie schon
Uber die Fette dorch CheTreul, aber die Kohle-

hydrate durch Emil Fischer erhalten haben.

Im zweiten ^•^o^en Absrlinitte des 2. Mandes

werden die „s t i c k s t o f f h a 1 i i g c a E n d -

L.iyu,^L,u Ly Google
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Produkte des pflanzlichen Stoff-
wechsels" besprochen, vorxttglich die SenfSl-

^'!\k<>si(lt" , die Puriuliiison . die Nitrilf:Iykii>i<U'

(Ainygdaliu) , die i'^ridiu- und Chuiinbasen.

Von den allgemeiD-physiologischen Anseinander-

srt/nnu'en, welche in diesem Abschnitt reichlich

vurhuudcn sind , interessiert wubl baaptsä<:hli( h

der § S des 47. Kapitels, in welchem „die Ite-

deutunß nnd Enfsfehiin^' der Alkaloiili' im ptlaiiz-

liehen Stoffwechser bespruchiii «inl. tzapek
weist darin mit Kocht die Ansicht /iirück . dalS

die Saiiicnalkaloiiii' Roservcstufft' inuli Art der

Aniinubuurcn darstellten, k-ii hin aucii mit ihm

der Meinung, daU die Alkuloide keine inter-

mediären Produkte des Stoffwechsels sind , also

auch kein Material zur IMldnng vön EivveilS-

körpern liefern, und dalS sie in biologischer He-

Ziehung als Scbatxütoffe aufzufa^isen seien, üe-

2figUeh einer ÄoBemng Czapek'^ jedoch, welche

sieb auf eine Arbeit vuii Feld haus bezieht,

die im allgemeinen durchaus von Czapek an-

erkannt wird, bin ich anderer Ansieht als Czapek.
r rill ha Iis' fand, daf'i al!Ciid>- und mnrucns

gesaninieite Hälften derselben IJlüttcr von Datura
stramonivm gleich reich an Alkaloid waren, nnd
(laß alicnds gesammeltr und drei Tape lanp ver-

dunkelte Hälften gleicher Blätter genau gleich

viel Alkaloid enthielten. Anch wies er nach,

dnB im PunkHn und im I.iditc - rz()^•OIlv Keiui-

pHnnzen plcich viel Alkaloid bildeten. Daiuich

lialien also anscheinend die Ulätter keine besondere

liedcutUDg als liildungsstätten der Alkaloide, und

das Licht hat keinen durchgreifenden Eintinli auf

die Entstehung der Alkaloide. Die Arbeit von

Feldhaua ist, wie auch in derselben vermerkt

ist, unter meiner ganz speziellen botanischen

I#eitnng entstunden, und die Alkaloidbestimmongen
sind im Laboratorium von Professor £. Schmidt
sehr sorgfältig ausgeführt. leb verstehe nnn
nicht, wie C/apek zu der Annahme kunimt,

dali die teilweise mit anfechtbaren, viel weniger

i

genauen Methoden ansgefShrten Vntersachnngen
|

von Lotsy' da^ (JeL'enteil von dem beuei-eii,

was Feldbaus gefunden bat und weshalb von

der bolonisch einwandfi^en «nd In ehemlschcr)
Beziehung unanfeclitlmten Arl eit von Feldbaus
gesagt ist: „Uei Dw/wra erzielte l-'cldbaus nuri
negative Resultate, die aber in keiner Rczielinng

)

beweisend sind" —

.

Ich werde übrigens wohl Cielegenheit haben,

die Frage nochmals an Tabakspflanzen kontrollieren

za lassen. Übrigens möchte ich die Botaoilicr

auch auf einen hierher gehörenden, anter nehwr

Iinlanischcil Leitung ans^'ofdhrten VerMi'?! von

K i r c b c r * aufmerksam machen , da er suu>t

vielleicht der Vergessenheit onhdmfalleB könnte.

Kiielier fand, eine Beobachtung von Feld

h u u s bestätigend , daß sich in Stielen nnd

Mittcinerven der Blätter von Datura ifrviMotiiMm.

von welchen er die l.aminarteile rechts und liisk^

vollständig entfernt hatte, die Alkaloidmeniit

innerhalb fünf bis acht Tagen nach der Operation

nicht unerheblich verminderte. Die .Stiele neigten

dabei meist zum Abfallen. Letzteres geschili

nicht, wenn man rechts und links vom Mittelnetv

ganz wenig der Lauiina stehen lieli, and danii

verminderte sich anch die Menge des Alkaloidcs

nicht in Stiel und Mittelncrv. Es sc h eint

also danach in der Tat, als waodcrteB
die Alkaloide ans dem fnnktionslos
gewordenen Blattstiele nach der Achse

aus. Freilich könnten sie auch in anderer

Weise vom Protoplasten zum Verschwinden ge-

bracht werden.

Das 49. Kapitel führt uns in eine gan<t

andere Materie ein ; es werden in ihm wesenüieb

die mit S a u e r s t o f f a ii f n a b ni e verknüpft'""

Atmungsprozesse vom biochemischen Standpunkic

behandelt.. Es ist reich an gut ausgewähltem

'ratsacbenmaterial und von truter Iturcliarln itunp.

Es seblielit mancherlei ein, was man iu dem

Kapitel nicht ohne weiteres suchen wird.

z. B. behandelt Czapek in dem Kapitel, ab

Produkte der unvollständigen Oxydation

Zuckers unter gleichzeitiger Spaltung des Zuckcr-

molckuls, die Oxalsäure, Apfelsäure, Weinsäure osw.

Auf den § 20 des Kapitels, welcher aber Oxjdasen

handelt, möchte leb noch besonders aufinerk«»

machen.
Von den Pflansenfarbstoffen haBdeh

die Kajutel 50 und 51.

In den Kapiteln 52 bis 54 werden die

Renzol- nnd Hydrobenzolderivate bt-

spnichen. Czapek halt die meisten, aber n

alle Abkumuiliugc des Beuzulä fürAbbauproduklc;

vom biologisrhen Gesichtspunkte teilt erdie Bcn^*d-

derivate in iliffus verteilte und solche von idi»-

blaälischem Vorkommen ein. Au erslere schlieW

er anch die Glykoside und eine Reibe wcnigtr

untersuchter Sloffwecbselprodukte an. Im Kapitel

(54) über die idioblastisch vorkommendeu »stidt-

stoHfreien Endprodukte des Stoffwechsels* stehen

' Klieber, l'ber die mydriatiscb wirkewii*

5 I9UW. .iiKaloide der Diitunt mrtri, Dnturn qucrcifiilia, DnW
Lands Planlentuin,

i
(irWor, l)i>seir:t(i<iii. Marburg 1!40'>; uns dem pharirtr

zeutisch-chetnixt hen Institute der Universität.

' Feldhaus, Quantitative Untersuchung der
Verteilong des Alkaloides in den Organen von Datum ..... . , .

ttramonivm, Ilibserlation, Marburg 190ä. .Mkaloide der Datum wrtrl, Dntürn qurrcifiJia, Dnt0»
* Lntsy, MeJcdelingen uits Laodr ' " •

-i-—
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die Itheriaohen Öle, Harze nnd Milch-
>aflo im \ Ol (ii i giuiul tlcr liplrachtimf.'. Darin

wird die Murpbolugio der Sckrctbilduug liaupt>

aichlieb nach den Ergebnissen der UnterBuelmnRen
Tsch i r (• Ii ' s ilai jrostt llt . ilir uarli iiuiiicn Er-

iabrangen nach dieser ICiciitutig einer Nacliprüfang

Mtrfen. § 2 bringt die allgemeine Biochemie

der Sekrete, tinter anderem aiii'!i was wir

aber die Veränderung der Sekrete wahrend der

Entwicklong der Organe wissen.

Der 11 Kajdlel umfassende Alischnitt nhor den

Miner.ilstoff-StoffWechsel steht auf der Ilidie.

ist aber naturgeinäU etwa» weniger interessant, und

tinTeil des angeführten Tatsachenmaterials ist ver-

altet und deshalti wenig wertvoll. Hervorheben

nBehte ich das Kapitel (f>2) Ober die Algen.

Wie im 1. Bande finden sieb aach im 2.

io den Faden der pbytochemisehen Auseinander-

setzungen an einzelnen Stellen Artikel eingefügt,

welche man nicht obue weiteres im JJuche suchen
wird, so t. B. die Besprechnng der Wirme- and
Liflit|iro(luktion hei «Icr SiUKT^lnft'imfnalime (S. 141)

oder der Arteinheit der Kaollcheubakterien.

Der letzte grofte Abaehnitt des Boches,

welcher fller die rlicmisclien Heilwirkungen

bandelt, ist nicht von gleictier Art wie die eben

erwibntcn Kaiiitel, er bildet vtelmebr einen

«ichtißen Teil der riiyluclieniip. \Verden doch

in tler Tat fast alle ( lieiiiischen Vorgänge in der

Zelle als Reizursachen wirken und alle zugleich

von ehemischen Ueizwirkungen forttresotzt be-

ciufluüt werden. So können eben zwei der Zelle

ngefllhrtc chemische Verbindungen in der Zelle

(ranz andere Keaktionsprodukte liefern als die

sind , welche sie im Reapens^'lase , in gleichen

toten Stoffgeniengi ii, liefern würden, und es ist

Kellistverständlich, daA deshalb jeder AufachlaU

über den Kinflutt der der Zelle /u geführten Stoffe

auf deren Leistung vuri lU ilcuiuiig für ilas Ver-

stikadnis der Zelleuchcmie sein mutt. So wird

die Giftwirknng, die Beeinflnssong der Alkobol>

gilrung , der Sauerstoffatmung . der Kohlensäure«

Msimilation, der rrotoplasuiaströuiung, der Zell-

teilnng dorch chemiache Sabstanzen in dem
Abschnitte behandelt, ebenso die Wirkung an-

organischer und organischer Verbindungen auf

Wiebstam, Befracbtnng, Bewegung.

Das Gesagte wird genügen, dif Mannii^faltig-

keil des Stoffes und der üe.sichtspunkle de> Huches

n demonstrieren nnd wird so vielleicht eine Kr-

ßän/ung des in meinem ersten Referate (Hot. Ztg.

lüU5, Nr. 8) (iesagten sein können. Ich wünsche,

daU meine ßcsprechungen recht viele Botaniker

Stadium dca Ruches veranlassen.

Arthur Meyer.

108

Breazeale, J. F., Effect of certaüi solids

upon tlic growth of seedlinga in water

culture». With I tigurt-s.

(Itdt. ga/. l'.H«;. 41. M -6a)

Rei Kultur von Weizcukcimlingeu in den
wasserigen AttssOgen bestimmter Bodenarten
konnte der Verf. eine Wachstumshemmung aeiner

Versucbs)itlanzen beobachten, welche Hemmung
durch Iteigabe von kohlensaurem oder (»hosphor-

saurem Kalk, l nliydmxx d, Aluminiumhvdroxyd,

Quarz, Kuli eiiininii i l wcnlen konnte. Kr folgert

aus seiueu Versiulun. dalä gewisse Gifte in den
Rodenauszttgen vorbanden sind, welche von den
genannten Korpern adsorbiert und dadurch mehr
oder weniger unschädlich gemacht werden. Weiter

ergaben die VersocUe, datt auch die Wurzeln der

Keindinge selbst Giftstoffb sexemierten, die gleich»

falls durch Iteigabe olieii genannter St«ffe OO«

schädlich gemacht werden konnten.

Znsfttce von Eisenhydroxyd und Rnift hatten

außerdem die Wirkung . duli das Wur/i l>vi~tem

eine im Verhältnis zum SproU autterurdeutliche

Wachstumafftrdemng erfahr.

Die Vcrsiiihi' eriiineni an die von True
und Oglevee publizierten (liot. Gaz. hHtlt, lid. 3i>,

S. 1—21), in denen sich gezeigt hatte, daU Kupfer»

sulfutlösungen, welchen l'araffin, Sand, Filtrier-

papier oder Slürkc zugesetzt wurde, ihre Gift-

wirkung auf I.niiinenkeimlinge ganz oder teilweise

einbUliten, da die genannten Körper das Salz

adsorbierten und dadurch unschädlich machten.

W. Renecke.

Leclero du Sablou, lieclR'i'fho.s physio-

logujue.s sur leä inatiereH de rescrvcK

des arbres. 2. mAia.

(R«v. tfin. d. Bot. 1906. 18. Nr. S05 n. 206l 40 8.)

In Fortsetzung ih r rntersucliuiigen . über

welche früher (iyU5, p. auj in der Rot. Ztg.

referiert wurde, hat Verf. in SproB und Wurzel
einiger iimiH'rgriinr'r (ffhirrcus Hex, Pitiits aushmi/i,

I Eeon^mus japonicus> und anderer (Lahx eurtqxtai,

I

Eitonymus europaeus) Pflanzen in Zwischenräumen
von vier Imn arlit Worlieii walirnid eine- Jali es

den (ieliult au lii -crs i kolilclivdrati n (/,in kcr >iud

'lösliche und unlnslithe ^niatieres amylacees" ge-

trennt) bestimmt, auch einige Wasser-, Fett- und
Stickstoffbestiromnngen gemacht und mehrere
Ringelungsversuche (I'irus nmimunis, li'untftnus

jt^lMmkMSt Cj^bmia vulg^ri») ausgefUhrU Es zeigte

sich, daU bei den ImmergrSnen Pflanzen die

Bildung von Reservekohlehydraien das ganze

Digitized by Google
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Jahr hindarch, aneh im Vinter, vor sieh gclit : jim Gegensatz zu der sonst ab Reget
doch mit relativ j;f>riii<»or Inton-^itii». Mit der llv])i)ii;istit' «locli ]8°'u der Qucrschnitio epi-

Entfallung der noucn Orguiio im Krülijalir licginnl iiiiNliscli. Iii amit-ni KuMcii (und auch Verf. dn
eine Abnahme »^euamiter StofTe, die aber erst scliun frUlicr konstatierten bunten Wechsel ms-

fff'pfii »Ich .\iii;u>t iiiii /.« « iiM iii Miiiiiniiiii fiilirt. Irisciier. li>jio- iinil opimistischer QutTscImitte im

Iii« t>( ln\ iiiikiiiiKcii Irt li-ii hluikcr als im Sj»ro)i , selben Ast. I)ic (iesaiiitresultate der Mcsvun?fn

in der Wm/o! liervor, die auch bei Soininor- 1 lassen hoffen, dalJ bei BerücksichtiRunt: aller

grflnon (Pirus) im FritblinK die zur Ausbildung Nebenumstände die ökologische Hedeulung der

neuer Organe notigen Stoffe liefert, wenn sie
|

Kxzentrizität zur Ausgleichung vorhandener oder

nicht wie die LSrche bei dem raschen Austreiben

ihrer Knospen lieservcstoffe kaum in Anspmcb
nehmen. Minimum und Maximum der Stttrke

und der (iesanitkohleliydratreserven fallen nicht

sasammen. Dies sacht Verf. durch die Anaabme
SV erkllren, daß die StBrke wahrend des Winters

in Ueservezellulu'-f tllumilie, die im Frülijulir

sich wieder in Stärke verwandle. Dabei ist er

geneigt, aneh dann die Gegenwart von Reserve-

zellulose in Ilolz/ellwändeii aiizunelimon . w^ nn

dieselbe nicht in üestalt besonderer Membran-
schichten (vgl. die Referate in Bot.'' Ztg. 1905,

p, 39 lind p. is:i) zutage tritt. Der Gebalt

der immergrünen iiiatter an Iteservekohlebydraten

sehwankt wenig swisehen einem Maximnra im
Winter und einem Minimum im Sommer nnd

bleibt sich bei Itlätteru vcräebiedeneu Alters im
allgemeinen riemlieh gleich. Der Stickstoffgehalt

vermindert sieb in Spndi und Wurzel im Frühling

bis zu einem Minimum im Sommer, um dann sich

wieder tu vwgröleni. Bttagen.

drohender Krümmungen immer klarer hervortreten

wird. Das gegensätzliche Verhalten der Pissi-

und Fopus-Stämme nnd der Mehrzahl der Laob-

und Nadelholzäste weist auf spezifische Reaktions-

nnterschiedo hin, deren Ökologische Aufklänug

der Yerf. wohl mit Recht von einer genaoenn

Verfolgung der Festitrkeitsverliilltnisse der beidm

antagonistischen Seiten erwartet. Die Einleitsng

dea AvfMttas Uldsk «Ina bereite 88 Nenaen
umfimende Utaratnrnbaniclit.

Bäsgen.

Errera, L., Glycogene et

g^e'^ chez les v(^getau&.

(Brüx.-He» \m.)

(Paraglyco-

Ursprung, A. ,
I'nteiNiuliniin^cu (ll)er

<laH ex/cntrische Dickeinvachstuui an
Stäiuiiieii und Asten.

Beih. I. bot Centtalbl. IMS. lt. Abt. 1, Heft 8. 78 S.

Eine unvollendete Arbeit des trcffliclieo

belgtsdten Biologen, dessen sefamentliehen Verint

seine Fachgenossen l>eklii{;en Sie eiilhält in

ihrer von Massart gegebenen l'^assung zunächst

Baobaehtttngen iber den Olykogengäialt w»
Stigmatomyt es muscae , sodann eine Ht ihe v m

milcrochemiscben Studien an Cyanopb) ceeu. Iktk-

terien nnd Protozoen. Osefllirforia formoaa Borr

enthillt in den peripheren Teilen des ZellinliaH»

Glykogen oder eine sehr nahe verwandte Substaiu.

MerismopeilUi glauca Näg. nnd eUgan$ A. Br.

fuhren vielleicht Paraiil) kogen. einen von Rfttschli
Die an 832 Querschnitten von 13 gewöhn ... , „

liehen einheimischen lAub- und Nadelhölzern undj^'^'^,
«.regaruien zuer.t angegebenen Moff Ihe

von Cdba pcnfondy» ansgefilhrten Messungen desl»"^." K«'*'"'' « tuglenaeee »mm v^teulovm

Verf. ergaben. da(5 im allgemeinen bei verschieden- ^!**'" wahrscheinlich etwas t'l.vko«en;

artig gekrämmten Stämmen und Ästen, sowohl
««^t« gl.vkogcnhaltige ehlorophylU

bei Laub- wie bei Nadelholzem, anf der Konkav- grfine Organismus, welcher bisher bekannt ge-

seite ein stärkerer ZnwacTrMät\irnderderRäum ''?\^'^ Die Schwefelbakterie Tki^^
also auf einen Ausgleich der Krttmmong hin-

1

^'"«gr. dürfte Glykogen bilden, wihiead

arbeitet. IHe nicht fehlenden Ausnahmen er
klilren sich z. T. aus nachträglirlieii Drehungen
oder aus Vemachlftssigung geringer Exzentrizitäten,

X. T. aber sind sie aneb in der Natnr der be-

tretTf'iiden Hölzer begrflndet. So sind an steilen

Hängen wachsende, im oberen Teile vertikale,

an der Basis einfsch gebogene Stämme von PImm
und Viern hyponasfiseli. Stamme von Fnqus unter

denselben Umständen stark cpiuastiscb. Hei

normalen Asten von Ptmis «iÜMiAtt fand Tert

in Jieggiatoa pigra Mass. wohl Paraglykogen fW-

liegt. Uioie's »AaDrliu* )cOnate damit gleteb*

falls identisch seni. Es folgen noch Angsbes

über Paraglykogen bei Sporozoen und Heliozoen.

Am Schlüsse steht ein Verzeichnis aller bisher

vorhandenen Befunde von Paraglykogen und voe

Glykogen im PflaaseDralche.

Czapek.
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PeUo, Jaroflaw, Zur LebeiugeHchicbte

on Neottia Nidus Am L.
(Flon 1906. M. 960-75.)

Ilas SdiiÜtiiti iUt LclionslK'cliiigunL'on der

sogcu. fruilebeiulvu Wurzelu gab Verf. Yer-

ulaMwif , sieh mit JVSmM« eingebender in be-
fassen. r>ie vorlicgonde Arlx'if lipschuftipt sich

hauptsachlicli mit der vegetativen Veriiielirung

diesOT PfluM.
Man nnterscheidet liier drei Arten der vetrc-

laliven FortpHanzung : 1. durch Ausliiiduiif; der

Knospen der oberen Achselseliupiien des Itliizoins

oder des unteren Sleiifiels; 2. durch Entwicklung
adventiver niciit acliselstiindiger Knospen, wie

zuerst von Warming, dann auch vom Verf.

beobachtet wurde; 3. durch Sproflbildung am
Ende der Wurzeln.

Bei der ersten Art tritt die Vermehrungs-

frage mehr in den Hintergrund, da die Knospen
noch oft in demselben Jahre blQhen, in welchem
der das Rhizom abschlielSende SproU seine RlUlen

entfaltet. Die Vergrbttemng des Wurzel&ystems
ist hier der Hait||tswcdt, doch tragen nadi Ab>
fauhMi des Hhizoios Mcb diese Knospen »ir

Vermehrung bei.

DieAüsbildong nicht acbselständigerÄdTentiT-

knospen erfolgt sehr selten: da sie sirli anscheii)i'i!<I

besonders au alten ithizomen entwicJteln, K^ hen

sie leiebt dnrrh Finlnia xngrande. Die Knospen
entstehen cxu^cn als kleine mit Starke gefüllte

Wärzchen, die scharf vom Rhizom abgeschnart

sind. Die Hiafchen jmger Wnrtdn mit der

Spitze eines nenen Stengels, die sich manchmal
während des AbbMhens des Mol terstengels zwischen

dem Wnrselwerii der Mntterpflaue vorfinden, sind

nnch Verf. aos solchen Adventtvlaiospen hervor-

gegangen.

Die dritte, nach ihrem ersten Beobachter

Reiehenbach benannte Vermobrunpsart ist

nach Verf. im Gegensatz /.u den bisherigen An-
gaben bei Nmilia sehr hilutig and trlgt wesent-

lich zur Erhaltung der Art bei.

An der Wurzel spitze bildet sich zunächst

ein weilUiclics Wärzchen, das später mit der

Wurzel «lurcli einen dünneren Hals verliunden

ist. Dieser neue Scheitel entwickelt exogen das

erste Blatt, darunter die erste Wurzel; er wächst

zunächst in der Richtung der Mutterwurzel weiter

und krümmt sich dann infolge negativen Geo-

tropismus nach oben.

Der Grund für die Bildung der Wurzel-

spitzenknospen kann nach Verf. nicht in dem
Vorhandensein meristeniati-^chen Gewclics Hegen,

andrerseits seblieAt eben dieses Vurhandensciu

die Anaaiune von Adventivknospen aus.

!
Die anatondsehe Üntersnehnng ergab in dem

eingeschnürten VerhindunL'-tcil z\^i^chen Mutter-

I

Wurzel uud Knospe eine Redukliuu'dcs Uefäß-
I bttndelstranges , an dessen Stelle bei donneren
Wurzeln großzelliges, pnrenchvmaf jsclus (n-welie

treten kauu. In der Knospe bilden sich dann
.neoe, inntehst centrale GeGltte, m denen sieh

bald außerhalb andere gesrtlen, welehe sich kreto-

foriuig anordnen. «

Ein Obergang der OeAftbandel wie im hypo-
kotylen Glied findet nicht statt : die Wurzel be-

ginnt vielmehr nach einer Ruhezeit von neuem
und zwar als Stengel zu wachsen. Gekennzeichnet
ist diener Moment durch das Abwerfen der WnrxeU
hauite.

Da die biologischen Verhältnisse sich nicht

ändern, so müssen andere Kaktoren dieses eigen-

artige Verhalten der Wurzelspitze bedingen. Man
kann die Wuivc]ktio>pcn am bestmi im FrUlyalir

und im Herbst, nicht aber an unansgewachsenen
Wurzeln beobachten, eine Erscheinung, die mit

der Organisation von Neottia in engstem Zusammen-
hange steht. Infolge des exogenen Urspnings der

Wnneeln tritt nimtich im Alter eine Lockerung
in der Verbindung mit dem Rhizom ein, die bis

zor vblligeo Trennung beim Verfaulen des letzteren

fuhrt. Durch dieses teilweise oder völlige Anf-
liolen des Zusaniiniiilianges werden aber auch

die Korrelationsbeziehuugen zwischen Rhizom und
Wurzel geloekert, nnd die infblge ihrer sapro-

phytisrlipti Kmähmngsart letien^- nml W.K Ii^tums-

ßlbige Wurzel zdgt die erwahuieu Geuerutions-

vor^ge.
Eine wie große Störung in der äußeren oder

vielleicht auch schon inneren Organisation genügt,

um ein SproUwachstnm der ausgewachsenen Wurzel
auszulösen ,

vermag Verf. nicht zu beantworten.

Die Mykorhiza wird bei Neottia durch Wurzel-

sprosse und Knospen tut ausnahmslos fibertragen.

Trotz dieser ausgeprägten Svniliiose gelang es,

einen l'ilz aus alten Wurzeln zu kultivieren, den

Verl fiBr den Hykorhisainlz zu halten geneigt ist.

A. Maller.

Koch, Alfred, Jalirt'sl)t'riclit (ll>er die

Fortathritte in der i^flire von den
Gäi'ungsorgauiamen.

(8. Hirsel, Leipzig. XIV. Jahrg. 1903. W 8.)

Mußte in dem letzten llefenit leider darauf

hingewiesen werden, dall der wertvolle Koeh'sehe
Jahresbericht durch sein >ii;ites Erscheinen an
Wert verliert, so kitninn wir heute mit Freude

verzeichnen, dali der Xi\'. Jahrgang Uberaua

schnell dem vorhergebenden gefolgt ist. Es zengt
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von eifriRer Arbeit, daß «b in eiiMm Jftbre mOg-f
Ueh war, /wri IJcriclitP in Dnirk zu brinnPii.

Hoffeutlich gfliiigt es dein verchrtcu licrru Heraus- >

geber, in dlMem Jobre die Jabrginfe 1904 and|
190.'i fiilffni zu liis'.oii. Krst dann . uml wpim

der Itiiiclit rcfiflinälJiu etv^rlieiiit, wird es nio^ilicli,

,

denscllien in der rct litcn Wt'ise zu verwerten und

den Interessenten auch die neueste Literatari

rcclit7.eitig /ugunftig zu machen. Der Bericht

!

bringt wie in den letzten Jahren immer ein äber-

aas reiches Material , weldiea in koneo and i

treffenden Referaten yorxOglteh Yemrbettet ist. I

Obwohl der lUriclit in allen Instituten bi-kannt

ist, dürfte es sich empfehlen auf seine Einteilung
|

biDzaweisen. Er beapricbt:
j

1. Daratel-

2.

3.

*4.

5.

Lehrbücher

,

Iniigeu usw.

Arbeitsrerhhrea, Apparate vbw.

MorpholoKie der Bakterien und Hefen.

Allgemeine Pliysiulugie der Bakterien.

Glmngen im besonderen:

a) Alkoholfjärunfr.

Milehsikuret;iU'U)tK , Kilscftärun« und

andere Gürun^^en in Milch,

Aufnalimc freien Stickstoffs, Nitri-

tikalion usw.,

verscbiedene Glmngen.
6, Enzyme.
Steher wird aneb dimer Jahrgang des Berichts

bei allen l-'achgenossen eine freadige wiiiliomniene

Aufnahme finden. Schander.

b)

Richter, O., Zur l^hysiologie dci Dia-

toiueen.

(Sitsgsber. d. k. Aknd. d. WL-h. Wien, iiiath.-natorw. Kl.
|

lir». Abt. 1. Januar li«K'..)
'

Verf. benutzte seine ai)s(duten Reinkulturen

von Diatomeen dankenswerter Weise zur Fest-

stellung ihrer ninli /ieinlieli unfiekliSrfen Kr-

niibrunm'sbcdinguajieii. Aul die Herstellung lier

NiilirltisunRen ward die grollte Surgl'all verwendet,

indem das destillierte Wasser nochmals destilliert

ward unter Vermeidung einer BerQhrnng von Glas-

wanden und als Nilhrsalzc nur möglichst reines

Matei-ial Yerwendnng fand. Alle Einzelheiten i

sind im Original zu Tergleichen. IMe Resnltaiel

des Verf lauten: „1. Hie Diatomec ^filzschia

palea entwickelt sich ikberoll durt nicht, wo die,

DiatomcenimpfinaMe keine Möglichkeit bat, mit'

SiOj in Herilhrang 10 kommen, ^ie entwickelt

sich aber ausgezäehnet in den Kölbcheu mit

CaSigOcZuats. 2. Ebenso gflmtlg sehetiit die!

Verbindnng von Ca-Salzen verschiedener Staren
j

mit KfSisOs zn wirken. 3. Kalinmsilikat ohne

Ca ermöglicht im letzten Versuche die Kntwirkliing

nicht." .Somit ist hier zuerst die abscdute Not-

wendigkeit der Kieselsäure filr Entwicklung einer

Diatomee nachgewiesen. Wie die Kieselsäure in

den .Schalen gebunden ist und oh sie vielleicht

in gans geringen Mengen auch für gewisse andere

PHanzen nnentbchrlich sein roOcbte, ideiben einst-

weilen offene FVagen.

Weitere Versuche ergaben, daJI UHudHa
paUa nnd Naticuia tninuteiila Ca Haehr wahr-

scbeinlich' and Mg „absolot notwendig" zi

normaler Kntwicklung gebrauchen. Beide Formen

vermochten organisch gebundenen Stickstoff zu

assimilieren, nnd twar erwiesen sieb Asparagin

und Leucin als die geeignet-ten Verbindungen,

Albomin und Pepton weniger. NiUachia paka
konnte ebenso ans Ammonium- nnd Salpetersiare-
veibindungen ihren Stickstoffbedarf decken. Für
Aaricula i-cheint mir diese Möglichkeit nicht völlig

einwandfirei nachgewiesen zn sein. In jedem Falle

ist die Konzentration der Stiekstoffverbindung für

den Erfolg von groliler Wichtigkeit: je verdünnter
um so besser. Assimilation von Koblehydraten
wurde sowohl in Gelatinekulturen gcprtlfl wie

auch far NiUsckia palea, die durch schnelleres

Wachstum sich besser geeignet zeigte, in Nfthr^

lOsnngeo. Ergebnis: .Beide Diatomeen vermögen
außer der KoMenslore der Luft aoch den organisch
gebundenen Ktdilenstoft" zu assimilieren." Von
Bedeutung ist in allen Kulturen eine schwach
alkaliacbe Reaktion, neutrales Medium gestattet

nur sdiwachc. saures gar keine Entwicklung.

Yon Interesse ist es auch, daß os Verf. ge-

lang, die Relnknitnren seiner Sttflwasserdiatomeen

an einen Ki)rlisa!/.t,'phalt bis zu 2"'o in Cielatini'-

kulturen zu gewöhnen; bei 1,5 "yo zeigte sich noch
sehr gatea Waebstam. — FQr die Beurteilung
des Stoffwechsels von Wichtigkeit sind die Be-

obachtungen des Verf. Uber Ausscheidungen seiner

beiden Diatomeenformen in Reinkulturen: Ab-
sonderung von Kohlensäure konnte durch nildnnir

von Ca CO« in Ca reichem Nährboden erw iesen

werden. In Gelatinekulturen zelgta sich die

Fähigkeit, das Substrat durch ein ausgeschiedenes

Ferment zu verflQssigen. lOhenso wird iu Agar-
kulturcn ein Agar lösendes Ferment von den
Diatomeen abgesondert. Endlich konnte in den
beiden letztgenannten Knltanobstraten eine Aus-
srlieidung von Gas bei intensiver Beleuchtung
nachgewiesen werden, welches vom Verf. wohl
mit Recht als 0 angesprochen wird.

Schliel'licb wird die Notweinli'^'keit der Be-
lichtung für die Kntwicklung der beiden Dialomeen-
formen besprochen. Da Assimilation organischer
Stickstoffverhindongen wie von Kohlehydraten bei
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normalen Le!»('ii>li(Mlin(;anRoii festpcsttllt war. lag

es ja nabc, die Muglicbkeit von Duukelkulturcu

zo versuchen. Anlerdem wiesen die Angaben
von Hon ecke und vom lUf. über faiMioe. also

auf sapropbytische ErnähruDg aosäcklieUlich an-

gewiesene Arten, wie des Ref. Beobaebtong Uber
eint' Vernieliruim^-faliigki'it auch ticfarliUT, fri>ili< li

in Kohkuiturcn gehaltener Furuieu bei Liclit-

abschlnB Mf eine Wiederholong der Tersaebe
mit Reinkulturen hin. — Die Versuche des

Verf. ergaben, daß seine beidaa reingezUcbteten

Arten tin« Verdankelnng monatelang ertragen.

In der ersten Zeit findet (»ffonl'ar bei irirlilirlicr

Zufuhr geeigneter organixlur Nuhrstutfc auch

eine gewisse Vermehrung statt, wie Hef. sie dnrch
Aus/älilen nachgewiesen hatte. Dann aber nnter-

hleilit jedes v*eitere Wachätuni der Kulturen, ob-

wohl die Dunkelheit ihre LebensfiUii^keit nicht

bccinträcIitiK't. — Es ist non »ehr wolil niöftlich,

daß die Kmulirungsbedingnngeu in den Uoh-
kuUuren des Uef. durch Kingreifen von Bakterien

für einzelne Arten noch erheblich günstiger lagen

und daher eine ausgiebigere Vermehrung ge-

statteten. — Anderseits ist es aber höchst-

wahrscheinlich, daß für diejenigen Formen, welche

nur eine geringfügige Vermebmng im Donkein
walirend der ersten 8— 14 Tage aufweisen, eine

Xacbikirkoog des Uchtes in Vollendung der vor-

her anter normalen Bedingungen bmits ein-

geleiteten TdlmiLi 11 trm Aosdmck gdaogt wie

Teif. es anuiiunit.

, Ks muBte hier genügen, nur anf die wichtigsten

Kesultatc der Arbeit bin/tnM'isi n. die iivalW Sorg-

fall bei den Vcrsuclien erkennen Ußt und noch

naneherlei weitere interessaiite Tatsaehen entbUL
O. Karsten.

Neue Literatur*

I. Bakterien.

Delanoe, Dcuxiciiic note sur la biolugic du BaciUus
prwligiosus. (CompL rend. boc. biol. 00. 72H-;^U.|

Hamm, A., I ber (lie Hogenannto Kraune des Hot-
weins. lAiiL. f. Ujti- UP«. ;!.sü-ija.)

Valllant, It.. bur le Bacille tuberculeua cuUiv^ en
niliea sacr<. (Conpt rend. soc biol. M. 741—48.)

II. Pilze.

Baeli, B. unter Phvsiulogie.
Bubak, Zweiter Beitrag zur Hlzflora von Monte-

negro. iBiill. herb. Hoiss. 2. s^r. 6. 893- 408.)

Weater^ren, T., Kin bemerkensw erter l'vknidentjrpus

(2 Taf.)w (Arkiv for Hot. 2 4. 14 S.)

III. Algen.

Foali«, M., A uew Üiiuamanm^ra (Ivgl. uurbkc Videu»k.
Selsk. BkriOer 190& 1. » 8.) j

Foslie, M., Kemarks no northem LMoIhmiHua. (Eben-
da. 1905. 8. 188 8.)— , Lithothnmnion rar, dSeMr» a new Alga. (Ebenda
1905. 4 S.)

. Nt'w Lithothamnin and ^stenatical tenarks.
iKbeiul.i mx'). .'>. 9 S.)

, Den botuniske suinling. (Kgl. norske Tidenslc
SeUk. Aarsbcretiiing lüO.'i. 8 S.)

Kjellman, F. R., Zur Kemitiii» d< r inuriiicii .\lgen-

tlora \nn .Jan Mayen Taf.). (.\rkiv lor Hot. ö,
5i'4. no S.)

, Oia traiMiiiande .\lgcr ilanddrifua vid SNcriges
vastkust. (Klieiuia. 5, 2!A. 10 S.)

Müller, O., IMeomuruhismns, Auxosporen und Dauer-
Spören bei Meloxtra - Krim [2 Tat, 8 Textflg.).

(Pringsh. Jahrb. U. 49-88.)

Betsiiw,O.,0ber die Spermien derfVieacemCSTextfig.)
(Arkiv för Bot. 6, 1^4. 9 8.)

IV. nccMcn.

Jatta, A., I.ichcnes lecti in Chili a. d. 6. 1. Scott-
EUiut. (2ialpighia. 20. 3—19.)

V. MooM.
Painter, W. H,, Uosses and Uepatles of Cardigan-

shire. (The joum. of bot 44. 168-71.)
Both, O., Die europftiscben Torfmoore: Nadilragü-

heft zu den curo|i&ischen Laulnnoo^en (11 Tat'.).

l.cili/i«; l'JOt;. S». 80 S.

Zederbaur, E., Die .Moost- und l'Iediti'ii in den Ver-

8iK'hsbe>tanden im v'''"'!*''» Kohri-iiw ablc. (.Mitt. k.

k. lorbtL Yeräuchsaiistalt Mariabruun lUOü. li> 6.)

VI. Zelle.

OaldukoT, N., I ber die ultramikroskopikcben Kicen-
scbaften der l'rutoplasten & Flg.). (Ber. d. d. bot.

Ues. 24. 183-04.)

VIL Qcwtbe.

Burgerstein, A., Zur Kennlais der Uolsanatonie
einiger Conifi ren. (lier. d. d. bot. Oes. 24. 194—89.)

Lehmann, E-, Zur Kenntnis der tiiaegelenke. (Ebenda.
24. 185-89.)

VIII. Physiologie.

Bach, A-, Kiutluf^ d«-r Peroxydase ant die alkoholisch«
Gärung. (Her. d. d. diem. (ie>. 1664-69.)

, Iber das Schicksal der iiei'ekalalase bei der
zellfrcien alkoholischen Oirung. (Ebenda. 88.
1669-7Ü.)

Balley, ü. M., Studie» uu tbc Banane 1. (The journ.
of biol. cheaüstry. 1. 355—61.)

Oaapek, Die Wirkung verschiedener Ncigungs-
lagen anf den Geotropismus parallelotroper iirgane

(9 Teztlig.X (i'ringbh. Jahrb. 4f. 148-75.)
Bwert, B., Zur Krage der Kupferwirkung anf die

Pflanze. (Uer. d. d. bot. «es. *t. 199 -'204.)

Hall, A. D., and Morison, E. Q. T., On ibe fiitietion

of silica in tbe miiriiion ot' Cereals 1. (I'roc. r.

- >er. Ü. 77. 1.^ -78.»

Lefevre. J., ,^iir b> di'U'|o|i|iement des pbintes a
chloroplivlb' a l'abri du gaz carbonique (b- l'atnio-

spbire Jaus tiu sul auiid«*, u dose uou loxiuue.

(llev. gin. bot. 18. 145-69.)
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Prlngsheim, WawQrbewegnng nnd Tunor-
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tt. 89—144.)
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JSeta nthjariH (Zmkfrrübe) Ot Textfig.)^ (österr. bot.
Zeitsthr. .V?. 129-^,'».)

Tiotae, M, 1 Ii \ i(il()pi(,cli<> llnmtliacfenSimWvw II,

Die Kntwiiklung der «aBserauinebmendea Brv
in;/i>r(f (7i-TrichoBe. (Jenaer Zeilsehr. f. Natunriss.
58. 1-51.)

IX. Fortpflanzung und Vererbung.

LSfFler, H., l iier \ uisiliitdcnc Fi<(iri(i \\<rnwn iinil

uIht (lif l-'<irt]itian/iinn ln-i l'i<nria rrriin IIiiils.

(1 l'af.). (Vcrh. nalui w. Ver. Hamburg liUMt. Ii. 25 S.)
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warckiaua. <i ti d 1 e w s k i .jiiii., K , Untersiu hiiiigen

über die HastardieruDK der Kchiiiidcri- und Criiniideii-

fainilie. — Ciallauu, Ktiides siir les inytorhizes

endotrophes. — Oc-nau de l.aniarlii're, L., Sur

tes mycocj'cidie« des Uyinnosiioran^iuni. — Trot-
tttf Sulla ttruttiira istuliiuit .i di im micoitit-idit)

prot«pla»tico. — Uaglunü, Kmilt Ur de högnor-
«Iska vedTlitsnM eiologie. — Hern Uteratw.

Bose, J, Ct., Plant response as a means
of phjnsiological investigatlon.

London 190«. HH n. 7R1 S., with Illustration^.

Verf., der aiu rresidencj College in Calcutta

t&tig ist, hat die Reaktfon der Pflsns« aaf ftuBere

Rei/e eingehend studiert. Er finde f . (Ial5 alle

Heize, sowohl cliemibclic wie mechauisclic, ther-

misch«, optische and elektrische, immer den
gleichen Effekt an der PHaii/c hervorrufen, niini-

ücb eine Kuntraktiou des gereizten Teile».

Diese Kontraktion tritt nicht nur bei den sog.

.sensitiven" Pflanzen auf. wo sie ja namentlich

für den htüüreiz längst hekuniit iat. »underu sie

findet sich in gans gleicher Weise auch bei „ge-

wöhnlichen Pflanzen . z. B. im Internodiutri von

Cuscut'i , im Stamm von Conrolrulus . im (iriffel

von Datura, im Stiel von Agaricus und in be-

sonders starkem Grade bei den Kroueuauhangseln
von Passifiora (20 "/o); die Kontraktion ist

alsoeingan^allgenieinerltcizerfolg. —
Jede Kontraktion ist mit einem Aastritt von

Wasser aas den pereizten Zellen verbanden, das
daun \\i't.>triiin! utnl von nicht gereizten Zellen

aofgenommen wird. Diese erfahren dadurch eine

ZauhaM Ihrer Tlugeesen, eine Expansion,

welche demnach all indirekter Beiierfolg be-

zeichnet wird.

Wie nun Verf. mit Hilfe des direkten and
des indirekd'ii Rrizcrfolges nicht nur sLiinlliiln'

sog. llei/bewvguugen, sondern auch die autonuuicu

Bewegungen, das Waehstam und sogar die Wosser-
strömuni; in der Pflanze erklürt , das kann hier

nicht ausgeführt werden. Man wird ja au dieser

Stelle kein Excerpt des Uut 800 Seiten starken

Ruches erwarten; vielmehr wird man in erster

Linie zu ertahren wiin.schen, wie der Verf. ge-

arbeitet bat, und ob seine Theorie annehmbar
erscheint. Übrigens ist eine Orientierung in dem
Uucbe relativ leicht, weil am .Schlüsse jedes der

49 Kapitel ein kurzes Uesunit^ zu tindeu ist, und
weil ein »general sarfey" von etwa 50 leiten

j

das Ganze abschlielt.

tlber dir Artder Rii/unf!; «1er Pflanzen niü>sen

i einige wenige bemerkungen geutkgen. Elektrische

I

Reizang seheint in erster IJnie seitens des Verf.

verwendet worden zu ^ein; tnei.'-t wird uns nor
angegeben, ob dieöelbe „stark" oder „schwach"
mur. Aach hei dieraischer Reizong fehlt oft die

.Vnjiahe der Konzenfnition der benutzten Stoffe

und bei thermischer Reizung fehlt hautig jegliche

Pr&zision, wenn etwa die Erwärmung anf elek-

trischem Wege erzielt \surde. Die mechanische

Keizuug tritt sehr in den Hintergrund.

Der Ueizerfolg, also vor allem <iii' Kon-
traktion, wird nicht mit dein MaIVstab oder dem
Mikroskop konstatiert , obwohl vielfach diese

Hilfsmittel vollauf genügen mttBten. Alle Kon-
traktion wird vielmehr durch besondere Ajiparate,

die z. T. merkwürdige aus San-skrit und Griechisch

gemischte Namen erhalten, trraphisch dar-

gestellt. Die Prianze wird mit einem leichten

Hebelwerk verbanden, dessen Bewegung — meist

lietrilchtlich vergrößert — durch einen reflektierten

Lichtstrahl aufgezeichnet wird. Die zahlreichen

Figoren des Baches stellen bst darchweg Karvea
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vor, die auf diesem Wege erliuKen >iud. Sie

bilden ein ongebeares Material, da» nach Ansicht

des Ref. zurzeit nm-h wonii; verwertbar ist. das

aber Anregung zu /ahlreielien Nai lmiitersuehungen

gehen kann, die natürlich vor allem eine kritische

i'rUfuniz der verwendeten Methode zu geben haben

werden. Eine solclie Nachprüfung wird aus

mehreren Gründen nötig sein. Einmal w.ire i s

gewiß von Interesse zu erfahren, ob wirklich so

hiknfig, wie Verf. angibt, eine Kontraktion der

Erfolg eines Reizes ist. Dann aber finden bich

unter den lieobacblungen des Verf. nicht selten

auch solche, die auf Grund der bisher geltenden

Anschauungen ganz unverstandlich sind. Um
wenigstens ein Beispiel hierfür zu geben, mögen
die yemiche des Yerf. Ober die negative geotro-

pisrhe Krüniniung erwähnt sein (S. i>Oi). Die

Aufwärtsbewegung eines horizoutalcu Stengels

wird durch das Anbringen von Eis auf der
Olierseite sofort inhibiert , während eine ent-

t»precbende iiehandlung der Unterseite keinen Er-

folg hat

Setzen wir nun voran« , die neobachtun^'eii

dcb Verf. würden in weitem H&üe bestätigt, und
fragen wir, ob dann seine Theorie annehmbar
i r-i hcine. Selbst wenn man von den pliantasie-

voUen Versuchen der Erklärung der Wasser-
bewegong und des Wachstums ganz absieht, so

wird man die neue 'l lieorie ni< lit annehmen können.

Wenn der eben mitgeteilte Versuch auch beweisen

würde , daß hei der geotropiscben Iteizutig des

Stengels der primäre Keizerfolg in einer K o n -

traktiou der Oberseite besteht, su fehlt doch
für andere Fälle dieser Nachweis ganz ent-

schieden. Ganz besoodera vermissen wir ihn in

den Fllfen, wo von anderen Autoren grade eine

Kilian sin II als [»riniiuer Keizerfolg mit ab-

soluter Sieberbeil festgestellt ist, wie bei liapto»

tropischen und bei äienBonaatischen Objekten,
die vom Verf. ubeihaapt n«r ganz nebeobei be-

bandelt werden.

Wenn wir demnach Kontraktion als all-
gemeine primiire Folge der Heizung ablnhnen

mflssen, so bleibt uns ein Jbüngeben auf die se-

kundftre Expansion und ihre Erklärung erspart.

Wir können das Hucli als ein zweifellos originelles

bezeichnen, aber wir müssen hinzufügen, daß die

Originalität vielfach auf einem mangelhaften An-
bchlnl? an die bisherigen Studien beruht. Die
ganze Darstellung uiucht den Eindruck, als seien

dem Verf. die bisherigen Ergebnisse der Pflanzen-
phy«iiologie nicht genau trenui.' Ickannt. Dadurch
kommt seine zweifellos ausdauernde uud hin-

gebende Arbeit um ihre Frftehte. Jost.

I

Errera, L., Sur riiyiiroscopicite comme

cause de l'action pliysiologique h

diatanoe, d^aveite par Elfring.

• Braxelles 1906. (Recueil de l'institut de bot. I.

I 906--a66. 5 Tafeln.)

! Es ist Leo Errera nicht vergönnt g^
wesen , den Abs( hlu(5 der vorliegenden Sluili-ii

.zu erleben; sein Schüler J. W. Commelio
|hat die pietitvolle Aufigabe abemomowB, das

letzte Werk seines Lehrer- zu redigieren. Er

^konnte dabei fast durchwog die genauen Nutizen

Errera's verwenden.

Das Resultat der Arbeit ist im Tifel ans-

i gesprochen. Es ist nicht neu. Namentlicb dit

Studien von S t e y e r , die in Leipzig aasgcf&hrt

'worden sind (Di>s. l'.iOl), haben schon zu den

gleichen Schlulllulgerun.üen ^etührt. Der Wert

der Errera 'sehen Arbeit liegt aber darin, daß er

in einer äußerst gründlichen Weise eine groBe

Anzahl von KOrpcm bezflglich ihrer hygrosko-

pischen Eigenschuften und ihrer physiologischen

Einwirkung auf Phjxomjrcea untersucht hat £s

durfte so mit aller Sicherheit gezeigt wotden sein,

daß wirklich nur die Hygroskopizität die>cr Stoffe

und nicht etwa von ihnen ausgehende Strahlen

die Ursache der Anaiehong des Phycomyces dad,

I Jost

iLioabaiifir, Zur EenntnisB derBdz'
baikeit der Centaureafilamente.

i(8itaber. d. kaia. Ahad. d. Wla«. Wien. math. natCL

I

1905. 114. 809-822^

I

Terf. hat in Cmtmtrea amerieana (beiogei

von Haage & Schmidt) „eines der vorzOg-

, liebsten Objekte zur Demonstration reizbarer

: Staubgefäße" kennen gelernt, das „in den festes

Bestand jedes pHanzenphysioIngj sehen Labora-

j

toriums aufgenommen zu werden verdient." L>ic

I
StaubgefaiSe in den sehr großen Rltttenköpfeu

sind 18 mm lang, in hohem ürude reizbar und

außerordentlich widerstandsfähig gegen Insulte.

Sie gaben Gelegenheit zu einigen Beobachtungen,

über die in aller Kttrze berichtet werden möge.

Die Latenzzeit beträgt weniger als eine Sekunde,

die Dauer der Kontraktion 7— l:J Sekunden.

Kach 50—60 Sekunden war die ursprünglicbe

I

Ruhelage des Filamentes wieder erreicht. Die

!

Reizbarkeit Kehrt -i limi während der rückläufigen

I Bewegung zurück. Iva üegensatz zu den Be-

jobachtungen Pfeffer 's an anderen Spezies wird

nicht durch jede erf tlLToiche Reizung explosions-

artig die volle Uewegungsamplitude, vielmehr

dorch eine schwache Beiihmog der FUamente
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w eine rabmftximale Reizbewegnng ansgelöst.

Nelien diMi indiiziiTlcn wurden au den Filamenten

aocli aatononie Uewegungeu beobachtet, die sich

in einer schwingenden oder icreieenden Bewegung
der ganzen Antherenröhro anUerten und durch

die der Pollen aus der Aulhereurühre heraus-

gefe^t wurde.

Die Filamente von C'enlnurca ameriama Imtcn

auch eine gute Uelcgenlieit. die Halterluudt'sehe
Deatung der F'ilamenttrichome als i'erceptions-

Organe des mechanischen Heizes naili/uurllfen.

Es fehlen bei diesen Hourcn alle Einnehtun^en,
die eine Deformation begUnatigcn kannten; da-

dnrcli unterscheiden sie sich von den Arten, die

Raberlandt nntersncht hat. Eine Verbiei^ung

(lieser Haare ohne Zerrung des Filamentes hatte

uiemals eine Reaktion zur Folge. Gleiches gilt

flir C r^<ifio
,

cyanus , sciiMoM , tpimihta und
atropurjjurea. Deshalb können die Staulifäden-

haare bei Centaurea nicht als Perceptionsorgane,

sondern höchsteni, wie ander« Haare und Borsten,

als ,8tinuIatoren* aufiselRftt werden.

11. Fitting.

|den Nachweis der spontanen Entstehung einea

offcnliar konstanten Zwerges aus 0*?. biom^ Cru-

cUila in seinen Kulturen zu stutzen.

Yerf. ist der Ansieht, daB die Mutatioos«

jteriode der Oi'. Tjov. vor oder sofort nach ihrer

Einfuhr auä Texai> in Europa augefangen bat.

Bitter.

de Vriea, H., Über die Dauer der Miita-

tionsjK'riode 1km Onitifhir» Lainaxhidnn.

Ber. (1. Deutsch. Imtan. (iesellMh. 190.5. i'.l. S.

l> e V r i e ä stellt fest , daß Oenotlura Jm-
mnri'kiami . ans seinen Kulturen stammend , im
New Y<irker Hotan. (larten i;erade«o mutiert habe

wie in .\ni.->tei liain und iiilversuui. Aueh von

Haage and Schmidt sowie Ton Vilmorin,
A n d r i c u X & Co. bezogene Samen ergaben un-

abhängig von seinen eigenen Aussaaten die gleichen

Mutanten, Bei seinen ausgedehnten Umfragen

über den Ursprung der gegenwärtig in den Gärten

IraltiTierten Oe. Lamareklana gelang es dem Ver-

fasser festzustellen, dali sie etwa 18.^8 n.lci 1859

at^ TexAs eingelührt sein uiuß. Die Mutations-

Periode dieser öetwßum muB also wenigstens so

alt sein wie ihre F^infuhr nach 1-Juropa.

Es ist fraglich, ob die Fühiglceit zur Pro-

dnktion ron Mutanten mit einem Male, oder für

die verschiedenen Formen getrennt , entstanden

ist Auf der Suche nach den Originalstondorteu

der Pflanze bat deYries in Amerika zehn ver-

schiedene Heriiaie ^tudiert umi >lie l'flaii/e nur

ans Kentucity und Florida nachweisen können.

Wehere Standortsangaben fehlen z. Z. völlig.

Die bereits frillier (Mutat. Th., 11, 459) von

ihm ausgesprochene Ansicht, dali Oe. Lamarckiana
die Fihlj^t zur Erzeugung von Zwergen von

ihren Torffshren ererbt habe, vermag er durch

Oodlewski jun., B., Unteranchungenttber
die Bastardierung der E2cliini<wn- und
CiiiioidfutauiiUe.

(Arch. f. Entwicklungsmecbanik d. Urgauisaien. 1906.

Die vorliegende Arbeit liesehaftigt sicb ZWUT
ausschlieUlicb mit tierischen übjeitien, ihre Re-
sultate sind aber von so weittragender Bedeutnog,
dal) si. li ein kurzes Referat Ober 81« an dieser

Stelle wobl rechtfertigt.

Loeb hatte 1008 entdeckt, daß es unter

gewissen Itedingungen gelingt. ,\nt;ehörige zweier

Familien, nämlich der Ästenden und Echiuiden,

miteinander zn hastardieren. Mit fthnlichen Me-
tboden, betreffs derer man das Original ver-

gleichen Wolle , konnte Verf. die Eier mehrerer

Echinidenarten erfolgreich mit Sperma eines

Crinoiden, Antfdon roaacea , befruehten. Die
II a s t a r d I a r V c II entwickelten sich aus-
nahmslos nach rein m tt 1 1 e r 1 i o b e m Typus.
Sogar Merogonieversnohe ergaben dasselbe Re-
sultat: kernlose Rrnchstocke von Edtinus-Eiem,
mit .Iti/ff/rtW-Six'rnia liesaiiit . liefeiti ii (iastnilae,

die lediglich mütterliche Charaktere zur Schau

trngen, trotzdem ihre Kerne alle von dem art-

treniilen Siierniuto/oon abstammten. Auch für

die liastardlarven lieli sich konstatieren, daU der

.An/edoit-Spermakem regelrecht mit dem Echini-

den-Eikern versclimil/t , und dali sich sein Chro-

matin an der liiblung .der embryonalen Kerne

beteiligt: trotzdem ttbt es keinen formativen Ein-

tlull anf die Struktur der llastarde der ersten

(jeneratiun nach der vulerliclien Uiehtung hin aus.

Es ist klar, daß man aus diesen interessanten

Veisncben , deren w eitere Ausdehnung und Be-

stätigung hotientlub nicht auf sich warten lassen,

keine Schlüsse gegen die Rolle des Kerns als

Vererbungsträgers ziehen kann. Auch Verf. ist

vorsichtig genug, dies nicht zn tnn. Dagegen

>l>t e« 1h n sie zweifellos gegen die weitverbreitete

liypothi'sc, daß die aktive Rolle beim Yererbungs-

prozeB ansschliefslich dem Kerne znkomme.
Denn es können ja bis zum Oastrnlastadiuni, ohne

das Vorhandensein irgendwie nachweisbarer Spuren

des mfitteriiehen Kons, mlltterliche Charaktere

zum Vorschein kommen. JedenCalla wird jede
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kttoftige Tererbniigstheorie dim heterogVne Hy-

bridisation m berUckäU litigcn lial in.

Die Versuclie eriimeru, wie auch Verf. be-

merkt, »nMillardets bekannte Unteranchangen

Ober /Wt/j hiibritJcs. drrni rytriln[;isclH' Erforschung

war Entscheidung der l'rage, ob es sich dabei

um' eine durch die BaatardbMtänbnng «iiBgeWste

Parthenoprenesis oder um ein Analoudu zu den

Ecbinid-Crinoid-bastardeu handelt, sehr erwünscht

wftre. Haiii Winkler.

Gallaud, Etüden sur le» mycorhize«

6II€lotlt>ph€0.

Rev. gener. de hnt. 1905. 17. 5ff. und 7 PortMtniiiv'i'H

Auf Grund zahlreicher Untersuchungen, deren

interessante Ergebnisse in den Einzelheiten genau

aufgeführt werden, stellt der Verf., indem er die

Mykorbiza als diagnostiscbes Hilfsmittel ver-

wendet, vier Haujittypen der endotropben My-
korliizen auf. Er unterseheidet den Aram-» Paris-,

Lebennoos- und Orchidcentypus.

Das in allen Flllen innerbalb der infieren,

iQckciilns ant'inandersililir ['jcndcn Zdlreihen des

liindeugewebes intrazellulare Mycel des Endo-
phyten breitet sieh bei Armn weiter interzellolar

in der Rinde aus. Die den Zellwänden meist eng

angesc hniie^ten Hyplien bilden häutig lamellon-

artige Ausläufer, welche die verbindende Pektin-

srhieht benachbarter /eilen liisen und sich /wischen

diese srbiehen. Kugli^ie Anschwellungen, die

Vesikelu, welche zuweilen stark verdickte Mem-
branen besitzen und durcli eine Querwand vom
tlbritrcn Mycel getrennt sind, bescblielSen das

Langenwachstuu) der interzellolaren I'ilzfiiden.

Die äeitenästc teilen, wenn sie parallel ihrem
Mntterast weiter wachsen, das gleiche Schicksal

mit diesem, oder aber sie dringen . sieli recht-

winklig abzweigend, in eine benachbarte Zelle

ein, bilden wieder S—4 Abzweigungen, deren

jede, ohne sieh weiter zu glieileni . in andere

Zellen eindringen kann, um schließlich terminal

durch regnllre IHebotomie einen Kniiael feinster

Fiiden zu bilden , der ganz im ZcllphiMua ein-

gebettet liegt und vom Verf. als „arbuscule" be-

xeichnet wird. Alle nicht mehr wachsenden nnd
nicht mit einem Vesikel endigenden Hyjihen bil-

den solch ein Büunicbeu. In anderen hierher

gehörigen Heispielen finden sich neben den Vesikeln

undliäumchen noch die sog. Sporangiolen Jan^e v.

Unter Angiospermen, Gymnospermen und
Famen ist der eben geschilderte Typos weit

verbreitet.

Bei Paris quadrifolia ist das Mycel andauernd

intnueUvIar, bildet in der dritten groilamigen,

{ dflnnwandigen Bindenrellsebicht dichte Kaiiel.

von denen einzelne llyiilien in Narhl-ar/elliti (Icr-

I

selben Schicht ebenfalls wieder Knäuel bilden

•nnd so weiter und weiter die Infektiea tw-

breitcn. V<m hier dringen einzelne Mycelfaden

;iu Zellen der nächstfolgenden tieferen bducht

jnnd venweigen sieh in jeder Zelle mehraib.

Die Seitenzweige kniiui In sich /usamnion. Ifisen

sich in feine Verästelungen auf und hmen so

lArbascales oder Sporangiolen entstehen. Diese

[lateralen Räumchen bezeichnet Verf. im Gescn-

satz zu den terminalen, den Arbu.seules, als arlius-

cules composis. Diese letzteren, das stets intra-

zellulare Mycel und die Verteilung der I'iU-

kniiuel
,

Sporangiolen und Bäonichen auf be-

stimmte Zellschichten, sind flr den Parislypit

charakteristisch.

Außer einigen Angiospermen reebnet Yeif.

die (iymnosperiiH n hierher. Ophim/lossvtn wl-

(t'itum steht vermittelnd zwischen Arom and Paris.

Für den Lebermoostypus, dem aneb die

Prothallien der I.ycDpodien zuzureelinen siud.

ist das intrazellulare nur in den cbloropbyllfreien

Zellen vorhandene Mycel, die regellos verteiltei

Arbnsruli-s und Spiiranf.'iolen und die alleinige

Anwesenheit des Endophyten in den dem Substrat

BufHegenden Tballuatdlen kennzeichnend.

Die Mykorhizen der Orchideen zeichnen sifh

durch intrazellulares Mycel, durch die zwei Arten

der Pilzkn&nel, die nicht veränderten in den Pilz-

wirtzellen , die veränderten in den Verdauoi^

Zellen, und durch das Fehlen der Vesikeln aas.

Tamniia communis und das mit Vesikeln versehene

Fsilotum triquetrum schlielJen sich diesem Typus an

Da zu den einzelnen Mykorbizengrupi<fn

l'Hanzea der verschiedensten Familien gehöreii.

80 kann man zur Crklänmg des einheitlichen Ver-

haltens des Mycels inneriialb eines jeden Typus ner

annehmen, dalJ jeder Typus nur einen Iie-tiinmtin

Endophyten besitzt. Die Pilze aller dieser Gruppen

lassen sich offenbar wiedernm n einer geneta-

sumen grölieren (Jruppc zusammen fas-cn.

Das Mycel zeigt in den verschiedeueu Fällen

mehr quantitative als qoalitative Abweiehugen;

soweit es sich im F.rdlioden befindet, ist e- üiMvuhn-

lieh abgestorben. Das Auftreten vonScbeideuanden

bietet nichts Charakteristisches, die Venweignngea

erfolgen unregelmäßig, anscheinend in Abhängig-

keit von den jeweiligen Lebensbedingungen. Die

jüngsten, nicht kutinisicrten Hypheuwande ent-

halten nor Pektinkörper oad KaUose, keine

Zellulose.

, Die Vesikeln, welche meistens terminal inter-

oder intrazellular entstehen , hält Verf. , soweit

sie verdickte Waodangen haben, fttr Kesenre-

ioi^e, die nach dem Abeterben der Wand e^
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halten bleiben, aufkeimen und eine Neuiufoktiuu

heriMifÜhren. Die dttanwandigen , sehr oft ont-

iMUten und cingefalleneo Blaaen sind zeitliche

Speieberorgane, welche in ihrer Bildung allein

von Ernährnng!i- und ^VacllstuIllsbedingangen ab-

hängig sind. Es liegen hier also keine An«
pasrangserscheinungen an das intraradikalare

Leben vor. die Vesikelu gehören vielmehr in deo
Formenkreis der Pilze und erbringen so einen Beweis
Ar die nahe Terwandtaehaftsim^cher Endophyten.

Die Arhusrules zeigen im allgeiueiiicn die

Neigung, sich in den tiefsten, dem Pilz noch zu-

.

gftngliehen Sehiebten, mOgliehst nahe dem Endo-!

dttm ausztdiilden ; mit ihren feinsten V'erzwi-i-

gongen, welche die Struktur junger H^phen auf-,

weisen, stehen sie in inniger Bertthrang mit dem I

Zellplasma. I)iese stellen Sauporgane dar, mit

deren Hilfe sich der l'ilz erniihrt. Für die,

Richtigkeit dieser Annahme spricht dl« Veiteflang

der Arbusculos und ihre Form. '

Die Sporangiolen sind nach Verf. nichts

anderes als durch Verdauung mehr oder weniger
|

«mgefonnte Arboscules; denn auch sie entstehen'

immer intrazellnlar in denselben Zellen wie jene

and sind terminal, wenn einfache . lateral, wenn
zaaammengesetzte Arhuscules in Frage kommen.!
GewObnlich kommen sie mit diesen zusammen in

'

derselben Wur/el , ja sogar in einer Zelle und

an derselben Uyphc vor. Es läüt sich genau
verfolgen, wie dureb fortsebreitende, tibrigens sehr

bald ei!i'-etz<'nde Vrnlauttn^' zunücli^t flockige,'

ichlielilich scharf umgrenzte iSporangiulen cnt^i

stelieii, die aus dem onverdaulleheD Rest der|

Arbusculcs bestehen.

_Für die gelben und Degenerationskürper der

Ordiideen glaubt Verf. die gleiche Entstebangs»

'

weise annelunen zu ilOrfen.

Die Art, wie der in die \S urzel gelaugt,

ist völlig von dem Anfljau derselben abhlngig.

Der Pilz sucht immer die Stellen des geringsten

\Viderstandes auf; deswegen werden auch nie die
|

stets stark kutinisierten Wurzelhaare befallen,

!

und bleiben Endoderm und die ihm vorgelagerten

Verdickungssebiehten pil/frei. Unerklirt bleibt

,

dagegen die Niditinfi kti n i liI(tro]diyllhaltiger

Zellen. Neben diesen lokalen Anpassungserschei-

nungen bietet das Verhalten des Pitees innerhalb

der Wurzel auch sy<tematisrli verwertbare Merk-

male , die auf physiologischen Eigenschaften des

Endophyten beroheB, so das inter« oder intia-

zcllulare Wachstum und das Milden regelmilUg

gewundener Pilzknauel bei den Orchideen.

1>ie makrofikopisch wahrnehmbaren Einflösse

der Infektion auf die Wirtspflanze sind sehr gering

und beschrünkeu sich meist auf gruiSere Sprödig-

keit, Undorduichtigkait nnd Yerkrttmmungen.

Ein Zusammenbang des korallenformigeu und
syniitodialen Wurzeln mit der Pilzinfektiou ist

sehr schwer zu beweisen und hängt nach Verf.

ebensowenig mit .spezifischen Eigenschaften des
Pilzes zusammen wie die geringe Zahl oder der
ginzlicbe Mangel der Wnrzeihaare.

Von inneren Modifikationen flUtt zunächst in

den mit Arlniscnlo \ er-i heiieii Zellen die Ab-

sonderung der pUzverdauenden Zymasc nnd der
die Sporangiolen imprignierenden Zellulose auf.

Zugleich mit der ZyinascbiUluiiu' M'tzt eine Keru-

vermebrung ein, die nach Verdauung der Arbus-
culos wieder dem normalen Zustande weicht.

In allen befallenen Zellen vorschwindet ila-

gegeu die Stärke, hautig sogar schon vor der In-

fektion, weil nach \'erf. die bereits vom Pils

erirriflFenen und ihrer Starke lieriuil/ten Zellen VOB

dem Stärkevurrate ihrer Umgebung mitzehren.

Aus der ganzen Organisation des Pilzes und
aus dem Umstände, daß ihm von außerhalb nichts

zugeführt werden kann, geht hervor, daß er seine

notwendigen Nährstoffe der Wirtspflanze entnehmen
muU, wenn auch ein direkter Beweis ftlr die Ent-

nahme löslicher Kohlehydrate und eiweißartiger

Stoffe aus der Zelle noch nicht erbracht ist.

Verschiedene Versuche, den Endophyten in

Reinkultur zu erhalten, haben bisher nur negative

Resultate ergelien. Kin Fiisnrium komnit darnach

als Endophyt nicht iu Betracht, ebeneowenig aber

auch fUr PothcM^us eine Thidaviapsis, wie Petri
annimmt.

Der in Frage kommende Endophyt lebt nach

Verf. unabhängig von der ftoBeren Umgebung
saprophyfisch im lebenden Plasma von geformter

aber lehloser Substanz, als ^interner Saprophyl".

Die wenig bedeutende KoIIe, welche die befallenen

Gewebe im Leben der Pflanze spielen, und vor

allem die verdauende Tätigkeit der befallenen

Zellen bedingen, daß die Entwicklung infizierter

Individuen in keiner Weise beeinträchtigt wiid.

A. Mttiler.

G(}neau de Lamarlierc , L., Sur les

mycoc^csidies des GynmoBponmgianL
Ana. Sc nat. Botanique. 8^. 9, T. 2» IMMk p. 818.

Trotter, A., Sulla struttura istalogica di

un micocetnclio pm.soplustico.

.Maljiighia UHi:,. 20.

G ( n e a u de L a ui a r I i e r e bat frUher die

durch Jioesteiiit verursachten Uewebsverändenmgen
studiert und -eheint zum Studium der zuiiehorigcn

Uymnosporaiigicn und der von ihnen erzeugten

GaUea durch die Vemmtmig geOUirt worden su

Digitized by Google



219

sein, daß der Vergleich zwischen den von zu-

sammengehörigen l'il/|Kenerationflii auf verschieden-

artigen Wirtsjiriunzeu hervorgerufenen Mißbil-

dnngen zu irgendwelchen Aufschlüssen führen

könnte. Bei der g«riog«ii SpesdaUaienug, welche

die Gewebe der PiTzgallen im allgeineinen erkennen

lasi>en, kann es nicht überraschen, daß die gründ-

liche ätadie des Verf. im wesentlichen nur die

von den Gyninosporanfrium-Janipems-Gatlen nnd
Ulierhanpt von l'il/(;a1len her lickaiuiten ?>srlici-

nnngen vorführen kann: Aufbau aus abnomial

gToHen Zellen, geringe DifferenxleraaK nnd „Pa-

reachymatisioniiig" der Gewebe u. dergl. m. Da-

neben konnien auch beachtenswerte Einzelheiten

rar Bespreehnnf (Schwellung des HtrfMpfeltoms

im Gallenholz, PeriderniliihliinK n. a. m.); aix'h

die Veränderungen der lilattcr durch den l'ilz

werden besprochen.

Die zweite Arlnit nimmt die Frage nach

prosoplai^niatiscli gcimuii n l'ilzgalien auf. Die

geringe (icwebsdilTerenzicrung der l'ilzgallen. vun

der soelten die Kede war, führte den Ref. dazu,

sie mit den Wnndgeweben zu vergleichen und

beide Gruppen abnormaler (iewebswucherungen

als kaUplasmatische den prosoplasmatiscben, fost

nnr dnreh Zoocecidien vertretenen gegenllber-

zusti llt ii. /u den vom Tief, angefülirtcii l'n i-

spieleu für prosoplasmatische Pilzgallen (üjfnchy-

frium piUfUtim, VtiHaga TVevbft) fttgte v. Ontten-
lierg kürzlich noch die Galle des Kxobasxdium

Jihododenäri ^ und Trott er beschreibt in der

vorliegenden Ifitteiinng die Prodokte des Utlüago

Oreiriar (I'ass.) lit-iin.. ilic in der Tat ganz auf-

fällig an die von zahlreichen Zooitcidien her

bekannten StmktorverhAltnisse erinnern. Der

l'ilz lillit an den Aul^enteilen von Grnria vntiista

rundliche lln.kir entstehen, in deren Innerem

die Sporenmasseu des Pilzes liegen. Die Wan-
dung der Galle besteht in ihren innersten Zellen-

lagen aus getüpfelten Skiereiden, in den äußeren

ans dünnwandigen Zellen. — Von allen Idsher

untersuchten Mycocecidien kommt die von Trotter
beschriebene in ihrer äuHcren Erscheinung and

histologischen Zusammensetzung den komplizierten

prosoplasmatiscben Zoocecidien am nächsten.

Köster.

Haglund, Emil, Ui- de högnordiska ved-

vKxtemAs ekologie. Akad. AfhMidl.
(Aus der Ökologie der hoehnordischen Hola-
gewächae.)

(Akad. Abhandl. Upsala 1M&)

Die.se scliwedisch abgefaBte Arbeit stQtzt

sieh auf Untersochnngen , die auf der vor drei

Jahren errichteten naturwissenschaftlichen Station

bei Vassganre in der Nähe von Tome trisk aus»

geführt worden sind. Der Verf. beschäftigt sich

zunächst mit dem SproÜaufbau bei den nordisch-

alpinen Zwergstrftnchem, die eine ganz hervor-

ragende Rolle in der HoehgebirgsheidefoiiBatioB

Schwedens sjiielen. Diese zeichnen sich ilanh

eine gau2 ausgeprägte Periodizität im Blühen

ans. Einen Sommer kAnnen die kleinen Polster

vi)n l'hiilhxhur currnlru mit einem großen Heifh-

tuni lilafarbiger Hlüien prangen, dann vergehen

einige Jahre, in welchen fflüten selten sind, dar>

nach tritt wieder ein blfltenreiches .Tahr ein.

Ahnlich verhalten sich Rkudondron lupponii-vm,

Aealea proeumbms, Anintmeda hypnoides, I^dum

palustre. Die Krklilmng sucht der Verf. darin,

daß die Sprosse bei diesen cymiis verzweigten

Sträuchem «wei bis vier Jahre vegetativ ver-

bleiben müssen, ehe sie Blüten hervorbringen

können. Die meisten Sprosse eines nnd desselben

Strauches zeigen einen ttiiereinstiinmenden Ent-

wicklungsgang and treten dadurch dasselbe Jahr

in clas niQhen ein. Da aber nach den Angaben

des Verf. die meisten Individuen derselben Gepend

denselben Sommer blühen, müssen wohl andere

ürsachen auch dnbei beteiligt sein. Mü^eher-
weise machen sich periodische Vcreinbftnuigen in

dem UochgebirgsUiuM geltend. Nähere Unter-

snehnniren hierober fehlen jedoch. Bei den raeenOs

ver/ueiL'teii /uergslrawcliern Driias orfopeiala und

Empttrum nij/rum ist eine solche Periodizität

niebt beobachtet worden. Bei den fiSaüc-Arten

bemerkt tnan anch keine solche Periodizität, hier

ist der HlOteureichtum direkter von den meteoro-

logischen Verfailtnissen abhängig. Die Hoch-

gebirgsbirken zeichnen sich durch eine strauch-

artige ^Vuchsform, ein starkeutwickcltes Kurü-

sprosssystcm und durch das Fehlen hängender

Zweige aus. Die Itirkenkrone wird von zwei

Arten von Sprossen aufgebaut, nämlich I.ang-

und Kur/trieben. Die ersteren werden normal

durch männliche Kätzchen begrenzt, die letzteren

durch weibliche. Wenn männliche Kätzchen nicht

zur Ausbildung kommen, sterben die Sproßspitzen

I

ab, nnd die Langtriebe werden sympodial weiter-

lentwidcelt. Die Korztriebe wachsen, solange sie

vegetativ bleilieii, monopodial, nach dem Hlühen

können mehrere Knospen eulwickelt werden, wo»

dnrch verzweigte Karztriebsysteme zur Ausbildung
konuiieii. Die Kur/trielie .^ind bei den Iloch-

gebirgsbirken weit reichlicher und kräftiger ent-

wickelt als bei den Tieflandsbirken, was da eint

Anpassiini; an das raube inid kälte Klima de-

liochgcbirges aufgefaßt wird. Die Birke vermehrt

»ich durch Samen selbst In der Nibe der eberen

Birkengrenxe , außerdem apielt die TeijBngu«g
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RoBenthsl. O., Culture aerobic du Bacille d'Achaliiie
(Jiacilltn fterfrinnen mensuration dernnaerobiose.
(Coiiij)!. n'iul. soc. biol. «). S'^S ;il )

durcli kräftijio Siuosso von der Basis der Sfrikucher

her eine hcrvurrageiide Rolle. Eine solche Ver-
jüngung kann sehr lange fortgesetzt werden, so .

, „ „, ^ , , ,.

meurcri-ii Maniineii liestcluii. die von deiiiselbeu

Wurzelsystem aasgehen. Aach bei der Birke

konmt eine starke Perindi/itiit im IlliUien vor,

die teils au.s klimatischen, ti ils au> orguuologiscben
Ursachen herrührt. I)( r >i hnee wirkt bMOBdm

auf den llabitu.s r Birke.

Henrik H e s s c 1 ui a n.
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Ab«SBtaNal«r**ls koaiylsMM Jaln|aaffM te Bitonhefcia Xattaaft M Karfc.

T«rU( **a Afibar Falia la Utfilg, ' rtatatsAas 1 in AHaataii.
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BOTANISCHE ZEITUNG.
Redaktions H. Graf ai Solnt-Laubacli. Friodrick Ottnunm.

IL AlrteOmig.

Die Redaktion übeinimiiitbeiBeVerydichtuug, uaverlaugt eingehende Bücher zu besprechen uder zurückzusenden.

Btsprpchnniireri: A m lu i muh, r . uml (iraeliuer, l'.,

Sy^<lp^is ilcr niiit ^IciirupaiM hrii Mura. — Roth, (•.,

Die ein ii]i.usi hi n Tm fiiiooi>e. — Schoene, Kurt,
beitrage /.m Ktiintiii» d«T Koiniung der l.aubnioos-
Spören und zur Biologie der Lauliniooi<rhizoiden. —
(ultuii. Harry 1-'., ( In motnipisni of fungL —
R»hn, Otio, Kin l'araftiri /<'r»et /.ender Schinnel-
»llz. — llaselhuff. K., und ÜredemftOn, 0.,
llntersuchungeii über »uaerobe stickstoffimuMlode
Jtektcrieiu — Reae Lttenitar.

AflolMinon, P., und Grftbner, F., Synop-
sis der mitteleuropItiBchen Flora.

(W. £nK«lmuD, Leipsig IMS. 43, und 4S. Lieferung.)

Die vorlicuemlf Itoppellicfcrung bringt den
Schluß der Liliaceen mit cineni Bcstimniuiigs-

KhlOssel der 0«ttaiiRen nach leiebt «ufflndbareD

Merkmalen, ferner die Ant'irt/Uid'icren, Dioscorea-

cm und den Antau}; der Irid*iceni. niinilicli die

l'nterfainilie der l'rocoideae und von den Iridoi-

ikm die (lattnii|j; Hrrmodadtjlus und die ersten

Arten von Iris. Die Gliederung der Kuniilien

schließt sich an die Itearbeitoog des Sef. in den
,Nat. FHanzcnfarnilieii" an.

Mit derselben (itündlichkeit und unifasäcudcn

^Fachkenntnis wie in <leii früheren KiefemogCB
haben die Verf. den StolV behandelt und üo auch

diese Lieferung /u einem fast uncnlbchrlielien

Nachschlagewerke ausgestaltet, das naeh den

Tcnchiedeosten Itichtuiigeu hin reiche Belehrung

Uelet. Der Ref. kann aber doch nicht amhin,

einige allgemeinere GesidiUpnnkte hier hervor-

nheben.

Was haben die vielen Genera der AmarißUi-
ttaceae mit den inuiuTliin zalilroieli aufgeführten

Arten, die der KapÜura oder tropischen Uebieieo

•ngehOren, mit „Bflttelenropa* zu tun? Oewift,

sie werden liier iiml da kultiviert, viele aber

doch nur selten oder nur iu hotaniüchcu üürteii. I

Zur llesfiiniMung solcher Zierpflanzen wird

sicherlich nicht in erster I^inic nach Asche rson-
ü rabner *.s Synopsis greifen, denn um <lie Be-

sümmung mit l!^rfolg durchzuführen, ist wiederum

die ArtcDzahl nicht vollsUndig und endidpfend
genug. Die Grenze ist hier schwer ni ziehen.

Das lehrt schon die Tatsache, daß der Umschlag

der Liefening als deren Inhalt auch die Taccaceae
nennt, die man im Texte aber Terfeblich sncht;

und doch hatte diesi I'aiiiilie mit demselben

Rechte kurz erwähnt werden können wie manche
behandelte Art

Durch die von den Verf. u'i wälilte , auf

breitester Uusis beruhende Darstellung wächst
der Umfang des Werkes, das eine Synopsis der
mitteleiiroiulixheii Flora sein will, ganz uiiver-

bältuistuaßig an. Es ist wohl kaum voraus-

sasehen, wann einmal der Abschlnll erreicht

werden wird, und den Wunsch naeh einem solchen

hat uiaucher hofl'nungsvoUe Abonnent schon öfters

aasgesprochen.

Der Ref. hätte eine viel größere Beschränkung

iu dor Auf/ahluiig fremder l'flanzcn vorgezogen,

auch sonst auf manches verziehtet gesehen , wie

etwa z. Fl. auf die Angabe der wirksamen Stoffe

in den Drogen, Solche Sachen findet man in

den Pharmakognosien b» ^>ei dargestellt. Dagegen
hätte er gewünscht kurze Angaben oder Hinweise

auf die Ökologie oder Morphologie der wirklich

heimischen Fluni. S<dche nur wenig Raum be-

anspruchenden Anmerkungen machen ja gerade die

bekannten Floren von Döll oder Kirchner
besonders wertvoll. Und lai; nicht gerade von

vomberein ein solcher Plan den Verf. vor V Denn
schwerlich anders kann man die schAnen Worte
der Vorrede zum ersten I5ande dtutni: „dem
Botaniker in kleineren Orten und dem weiteren

Kreise der Freunde der heimischen Flora ein

treuer Katgeber zu sein Uber den derzeitigen

Stand der Kenntnis der heimischen Flora oud
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soll ihm zugleich die Lücken zeigen, in denen \Iiic cin?:c1n<>n Arten dieser Gattung sind inei»i

neue Forschungen einsetzen können . . durch Ului t;;iiiL;j^fornicn verbunden, so daS es

Im einzelnen sind dem Kcf. kaum Unrichtig-
\
schwer fällt, dieselben hinlänglich zu b^renzen*,

keiten aafgefallen. Die Angabe, daß Agapttnthu»
\
so steht er noch auf einem Standpnnktc, den der

(S. :)25) eine „langgestielle Dolde" besitzt, hcruhl

wohl auf einem Schreibfehler. Schon Wydler
bat 1851 den morpliologisebeii Aufbau der In

verstorbene Russow und der Ref. seit Jahmi

für überwanden hielten. Mit dieser Ansicht stekt

anch eine Bemerkung des Verf. in einem Selbst-

floreazenz richtig gedeutet referat (Hedwigiii XLV) „im gaiizin liat'C ich

F. Fax. 1 63 europäische gute Arten be8chrict>eo* ia

Widersprach; denn wenn die einxelnen Tj-peo

'der Torfmoose wirklicli inoi-t diircli t'tiprs.'äiiKe

'n^Ai. fk- ••• \ ^ rr JT verkuttuft sind, dann gibt es bei ihnen überhsBvt
Roth, G., Die cnroj.asrhcn T-nfinoose. ^^r^^ ^^^^ ^ ^ systematische Einheiten, dk

unter sicli iloutlich differenziert sind. .\uf S. 4
NachtragBheft zu eleu euroiiiiischcn Laub-
moosen.

(W. Engelmann. Leipilg 1908.)
findet siich eine andere Bemerkung des Verf., d«r

widersprochen werden mal; er sagt: „Je weiter

Im Jahre 1905 erschien der zweite Rand
,
die Sjihotjtui nach Norden vordringen, um so

der cnropUschmi Laubmoose des Verf., und schon i gruiier ist im allgemeinen die Anzulil der Poren

ein Jahr später, schneller, als es bei der Schwierig- j ihrer Astbtttter, je weiter sie aber nach SBdcn

keif des (Jeur-nstandes ( iwartcf wenicn durfte, wandern . »ni so geringer wird die Anzahl der

iiliergiht er in dem vorliegenden, fünf liogcn I i'uren , wie z. Ii. bei S^. Pplaiei. Danadi

!«tarkcn Heft seine Bearbeitung der europäischen { ktMmte es scheinen, als ob die Zahl der Blatt-

'{(irfnioo.se der Öffentlichkeit. Naeli einem I;ite- pmen in irgendwelcher He/ieliunc zu den küma-

r a t u r V e r z c i r Ii ti i s se Ulicr den liehundeiliii tisehcn Vcrhüitnissen stünde. iJulS dies alter

(le^enstaud lol^t ein Sachregister mit einer
|

nicht der Fall, kimntc Ref. an zahlreichen Bei-

dliedi riinu' der Torfmoosfornien in Itio/'hloea und spielen aus nönllii lu n und südlichen Breiten nach-

Litopltlocii narli Küssow. letztere Sektion , weisen , wo arm- und reichporige Formen auf-

uinl in liie Ix kaniitfii (üujipcn : //'//(da (2 Arten), treten. Nach den Erfahrungen des Ret sind

l'olifduda (1 Art), Trutiraia (1 Art), Squarroso Zahl, tiröde, Verteilung der Toren nur an die

(2 Arten), CtutpidaUi (19 Arten). Aiutifolia um! verschiedenen Torfmoostypeu auf der Enlf gc-

Suhsftiind'i (je 12 Arttm) eingeteilt. Die Charaklc-
j

bunden und deslialb ein au.sgezeichncte.s Merkmal

ristik d(>r Sphagnaeeen einschließlich der Gattung zu ihrer Unterscheidung. Da Sph. P^Unä in

SjihiiiitiuM nimmt einen Raam von nur etwa Europa und Nordamerika etwa zwischen den

L- Seiten ein. Ivs iMl^cn dann unmittelbar die 48—50" nördl. Hr. vorkommt, so kann gerade

Beschreibungen .h r Artcutypen aus den vcr-j diese Pflanze wohl kaum als weit nach SDdeo

fchiedenen Gi uiijien, denen eine Übersicht der
|
vorgeschoben und als Exenipel Ar die vom Verf.

Spezies nur bei den ('jmbifolüs vorausgesi hiekt bezeichnete Tatsache gelten. \n Aev Cymbifolnm-

worden ist. Dali Verf. ebenso wie in der Be-| Gruppe wird Sph, afßne Ren. et Card, wiedvr

arbeitung der europäischen 1<anbDioose in gleirher
|
als selbständige Art behandelt, obwohl Ref. sehos

Weise aurli in der TorfmooSBChrifl nur in den vor Jahren die 7.UL'elioi i-ki it iIcn-^i'IIh ii in Jen

seltensten Füllen Literaturnachweise gibt und Fornicokrcis des Sph. hnbricatum Horusch. nach-

Samminngen zitiert, wo diese oder jene Moos-
1

gewiesen. FOr den viel älteren Namen j^.
fonii in getrockneten Exemplaren uM>L'eL'el'<ii hhulnr lljie. wird Sph. centrale Jensen wieder

worden ist, wird von vielen Bryologen gewiß I eingestellt. Sph. Garberi Lesq. et James, das

unliebsam empfanden werden. Die beigegebenen
| von K aal aas am 27. Juli 1889 bei Opsaager

11 |diritnlitho'.'raiilii>clien 'l'.ifelii sind weder Iic-m t in Niuwc/eii ;esanimelt und von V. Jensen
noch selilecliter als die in dem llauptwerke de.s bestimnil wurde, wird mit vier Zeilen vom Verf.

Verf. und durch die Art der sehematischen, inm i abgetan und weder der Fundort noch der Ent-

griißten Teil sehr undeiitliehen WiedeiL'alie des decker nandiaft 'jeiniM lit . uli^deieh diex' Iii^ da-

/ellnet/e.s innerhalb der lilattgrenzen einerseits, 1 hin nur aus Nordamerika bekannte Art zum erbten

anderseits aber auch durch meist ungenttgend I Male Ar Europa nachgewiesen worden ist AnA
verfirößerte AslblatI- und Sfaniinquersehnittsbilder die Tatsache, dal' Sph. Atigslmmni llartiii. von

weni« geeignet, dem .\nfanger in der Spliaiinolügie Küssow in Kasi)crwiek aui Estland schon 18lH)

stets eine klare Anschauung von den tatsiielilichen beobachtet und gesammelt wurde, hätte nicht

Verliältnissi-n darzubieten. Wenn Verf. auf S. ;{ iiberp!aniii ii werden dürfen , da die-er Fiindort

bei Besprechung der Gattung Sphagnum sagt: den V eriireitungsbezirk dieser uordi^hcu Art
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nicht nnbcdoutcnd uach SUiloti vorschiebt. SpK
ochraceum Gluwucki (Jahrliucli des natnrhist.

I,antlpH Mus. v. K:knilin. XI.VIII, p. 19<>5)

wird ricliti^ in doii Furmeukreiä den Sph. leres

liest eilt. In lier Ctispidatunt-QTnf^ si«ht Verf.

(Ia.s Sph. Sihuhiii WUrnst. (KryptoRamonti. d.

Mark Brandpiil». 1. p. 402, l'.ioy) unjit-rt- rlil-

fortigterwoise als Varietät zu seinem neuen
.s'j*/i. Schlicphackei Köll. Da es indos hrrcits ein

Sph. Sdiliephackeanum (Warnst.) Holl (Hura 1885,

Nr. :!2, i>. 11 des Separatabdr.) ans il< i Arnli-

/Wum-Gruppc gilit , so ist diese neuo Art de>

Verf. als totKcborcnes Kind zu lictracliten. Auf
S. ;12 wird im An^<lllllli an Sph. recurt-vm var.

temte Wanut. in litt. vom Verf. «'in Sph.

fteitdoai^idatum Roth in Vorschlag gebracht,

falls diM« interessant«- Form «los Hcf. noch von

mehr Standorten bekannt würde. Da» ist nach-

träglich geschehen, und so wird dieselbe in den
Xachträgt'n S. 75 wiikliili tVttt;iilru«-kl als neue

üpexics unter Mr. 18 b notiert und Sph. trcurvum

var. tmue Wamst, als s.vn«inrin dazuge>.tellt.

Sonst ist OS Sitte in d«'r wissenschaltliclu ii Nnmcn-
klatar, duU ein Autor, falls er einer \arictät

Artenreebte einriomt, den Variet&tennamen des

firkheren Autors vtM wcndel . wonn «»r als .VrtiMi-

aane nicht schon anderweitig vorgelit n war. Diese

6«p(logenh«it seheint dem Verf. anbekaont so

sein; denn sonst hätte er die vorlii'iriinlf I'oriu

iSjJÄ. tenue genannt. Ein Sph. i>si udont urnoH
var. (lagMire Roll, (ohne Literaturangabe) wir<l

auf S. R2 als K«nin von Sph. fallax Klin<»gr.. in

den Naelilrai;en S. 74 als suiuuyin pr. p. /u

^ph. psi utlurecurrum R«>ll («dine Literaturnachweis)

u'i lirarlit. l'nd um die Sache im ne<ialiven Sinne

Hoch mehr zu klaren, iieiiil es in den Naehtragen

auf S. 75: l'ntor Sph. pseudorecurvum Ridl mit

Stbl. von 1,1- 1,5 mm Länge lassen sich nacli

dem Ilcrbariiim Hiiirs uIh Ubcrgangsfornien

voB ncurvitm /n ctuftidotuiH drei verachiedene

Typen untorM'lu i.len

:

aj Stbl. vvrlangert-3-eckig bis ;i-eckig-/.uugen-

fbrmig und oben meist in eine schmal-

geatntite and gezfthnelte Spitze /u snninen-

gesogen sph. fallax.

b) Stbl. Bcbmal znngenfömig and oor selten

oben acDtifoliumartig zasammengexogen.

a) Astbl. mehr oder weniger vcrlilngert und

schniul-lanzetllich, resp. (nach Form und
Foren) demjenigen von Sph. nispidafum

ilhnlich S}>h. pseudoaispidtitum.

ft) Aütbl. aua «iforiuiger oder ellip-

tischer Basis rasch verschmftlert und
niehi' denjenigen von Sph. reairntin

ähnlich . . . Sph, pseudorecurvum. i

Diese letzten drei Typen, die vom Verf.

selbst ansdrUcklich als Ühcrgangsfonnen von
recurrunt zu Si>h. cusji'idaium bezeichnet worden
sind, worden liennocii unter Kr. 18, 18h und
18a als selbständige, sogenannte gute Arten
behan<lelt. F.iii Kommentar >eheint üliertliissig.

Selir l»eilenkli( he und nielil zu liilligonde Ände-
rungen hat .^iih Verf. in der -clnvierigen 5Mb-
«ecundtiiN-tiruppe erlaubt. Trotzdem der ver-

storbene \. i m p r i c Ii t un«l der lief, schon vor

vielen Jahren den Nachweis geflihrt haben, daß
Sph. laridntim Spruce mit Sph. eontortum Schnitz

vollk«)mnien identisch ist, wird doch wieder der
jüngere Name S p r u c e ' s eingestellt, und zwar
mit der Begründung, daU der Name Sph. contortum

„zur Vermeidung von Verwechslungen" ganz auf-

zugeben sei. Da S^. uurii ulalum Schpr., von
dem Kef. eine Originalprube ans dem Uorbarinm
Mitten nntersnchen konnte, sich vollkommen
mit dem Sph. Gnnrtii (Kuss. /. T. ) Wamst, .h i kt,

so muttte «beDfalls aus Griindeu der i'riorität

der Schi mper'sehe Name vorangestellt werden.
Verf. hiilt aller „die lienennung nuriadatmn fiDr

wettiger geeignet*' und setzt dafür Sph. Gruretii,

Der Name Sph. enusieMhm Wamst, pattt ihm
nicht \vei;en seiner lialh lateinischen, halb

gric«:hischeu /usuinmen.sctzung, und ohne Skrupel

setzt er dafllr S^ft. iiirgidim (C. MOll. c. T.) Roth,
obwohl ihm bekannt sein mußte, daft CS bereits

ein .S>/i. lurgidum liöll (Flora 1885, Nr. 33, p. 87
des Separatabdr.) gibt. Ks ist recht bezeichnend

für die Konsequenz des Verf.. wenn er den Nauo ti

.crj/Ks/V/adum" wegen seiner /weisijrachigkeii l>e-

anstundet, den allen Eh r h a rt ' sehen Nuinen

^ciimh'ifoUum" dagoffen bestehen laßt. I»as Sph.

lujisons (Br>ol. germ.) Warnst, wird vom Verf.

ohne stichhaltigen Grund in zwei Typen: Sph.

lufesccns Roth und Sph. cornutum Roth, die nach
Ansicht des Ref. durchaus derselben P'ttrmenreihe

angehören
,

zerlegt. Endlich hiilt es der Verf.

nocii für nütig . zwischen Sph. inundatum (Russ.

z. r.) Warnst, und Sph. Qravdii (Russ. z. T.)

Warnst, «-in Sph. pungens Roth einzuschalten. —
Ks wäre fllr den Ref. nun gewiß eine angenehme
Sache, wenn er trotz der vielen gerügten Mängel
der Roth 'schon Arbeit der Überzeugung Aus-

druck geben konnte, datt sie in ihrer (iesamtheit

dennoch einen Fortschritt in unserer Kenntnis
«les so ülierau- pidymorphen Moo-gesclileehls der

Torfmoose bedeute. Leider ist ihm dies unmog-
licb, und er ftirchtet, daß sich die Voraussicht
ili-- Verf.. (Ii i er in dem olieii bereits erwähnten

Selbstrcfemt in der iiedwigia Ausdruck gibt:

„Für alle diejenigen, welche sieh mit dem Be-

stimmen von Torfmoosen befassen, wiid mein

auf eigene Erfahruugea gegründetes

üiyiii^ed by Google
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Büchlein sehr willkommen sein, zamal
wenn sie die am Schlus««' H< ^^elben genMchte
Bemerktinfi tilier das l'ärlicii <1 e r l'r ii p a

-

rate kerUckäicbtigen'', kuum i>rtall('ti durfte. Und
wenn derTeif. hier noch /nm Cbci-tluß im Gegen-
>-af/ zu Russow betont, duB (i seine Präparate

innerhalb einer einzigen Minute färhe , so

ist darauf hinzuweisen , daß Ref. diese Sehnell-

ntrhernethodc der .S')>fcM9WM»n-rrüparate mit Methyl-

violett bereits VJ02 in Kryptogamenil. d. Mark
Brandenb. I, p. 9b, erwähnt. Warastorf.

Sohoene, Kurt, fieitrfl^ zur Kenntnis

der Keimung der Laul)ni(>oss|K>reii und
snr Biologie der Laubiiioosriiizoiden.

(Flora 1906. SB. 276-321.)

Sporen and Rhfzoiden der liaabmoose dnd
sebott oft Gegenstand biologischer Untersuchuniien

geveieD, aber immer uocb sind manche Punkte

der Keimang nnanfgekl&rt , die Fanktion der

Bhiioiden , die nierkwürditie Schief-d lliniu' ilirer

Qoerwinde u. a. strittig. Bei der Keimung ent-

teben bei den meisten Moosen ans den Sporen
einfa' lir ' hlorrineinen . d. h. chldruiiliyllfilhrende

Protoneinuttiden mit quergesteilteu VVüudeu. Nur
bei Brffum und noch besser hei Ftmana bilden

sich oft neben dem Cliloroneina direkt aus der

Spore auch Uhizuiden, bald .so, daU zuerst das

Chloronema, dann die Rhisoiden erscheinen, bald

umgekehrt, bald so, daß beide Spros.MinRen gleich-

zeitig angelegt werden. Es ist Schoeiie einiger-

mafien gelangen, durch Variation der Keimnngs-

bediiif-'unpen über die verschiedenen Arten der

KeiniuiiK Herr zu werden. Ivine -\b.stutung in

der Konzentration der N&hrlösung beeintluMte

nicht das Auftreten, sonrlern nur die Entwicklung

der lihi/oiden. Uei geringem Salzgehalt der

Lösung entstanden die längsten , bei h(diem die

ktirzesten Rbizoiden; aber die (ir<)ßenai)nabme

war nicht direkt proportional der IvonzentrationS'

Zunahme, sondern erfolgte eher sprungartig. Von
viel tiefer greifendem Einfluß sind qualitative

Änderungen des Substrates. Angeregt durch

Benecke's Untersuchungen über die Keimung
der Brutknospen von Lunaria (bot. /t^. 190'i).

bei denen Nitrat- und P
auf (las Rlii/oi

auch Schoene die Wirkung N- und P- freier

Lösungen. Diese wirken auf T^aria, deren

Sporen ja die Kiihi(;keit haben, bei der Keimunp

Chloronema und Khizoiden zu bilden, anders als

auf die Übrigen Hoose, die nar mit Chloronemen

kaiinen können. Bei N-tii ji'i-.^'.art ( ii» 1v iiiiili tter

LOenng) entwickelt die i-'unorto-äpore baupt&üch-

os]>l)atmangeI sjiezifisch

iicnwachstum einwirkten, prüfte

j
lieh Chloronema; bei Abwesenheit von N oster-

I bleibt die Bildung von Chloronema, und es tritt

auffallend starke Vorlänirertintj der Rhizoiilon 'in.

Bei den Sporen von Barlramta und J'oltdnchut»

I

traten aoeh bei N-Hunger keine Khizoiden auf,

sondern es entstanden atninrnie KcinilvtirinT mit

senkrechten (Querwänden und von miijetahr jrlpiihtr

Breite wie die Chloronemen, alter fast ohne

I hiorophyil, Keiniproilukte , die Schoeue ab

llemroungsbildungen bezeichnet. Merkwürdiger-

weise zeigt auch jBlryMiM, das sich bei nonialer

Keimnng wie I'^waria verhält, bei Keimung ohM
N-Zufuhr weder Chloronema noch Rhizoid, sondern

nur „Ilenimungsbildongen". Auch Sphagnum,

dessen Sporen sonst mit flächenförmigem Frolo-

nema keimen . bringt es bei Abwesenheit tob N
nur /u farblosen , rhizoidähnlichen Ileinmung«-

bildungen. Interessant ist, dafi bei diesen KoltoreD

außer der Cblorophjrll* auch die Starkeprodakikia

iietrilchllich vermindert wurde, und daB statt

dessen grolle Mengen von Ültröpfchen gespeichert

worden, besonders bei Airytfm-Arten, deren Sporee

ihi< dl sonst fiist ganz felilte. Wurden aber die

Protoucnicu auf die Morniallüsuiigeu zurückversetzt,

so trat überall, selbst in den OberreriftngerlM

/'^inaWa - Rliiz<»iden nacli ein oder xwci Tagen

wieder lebhafte Cirüiifärbuog ein, während das

Rhizoidwachstom gehemmt wurde tmd die öl-

reserven verschwanden, - Ahnlich wie N-frcic

zeigt auch P-freie Kultur vou Funaria starke

Forderung der Rbizoidentwieklirag, nvr daB hier

diese Erscheinung erst nach vorberu'eliender Ter-

zitgerung der Rhizoidkeimung auttritt. Während

über ohne N keine Chlorophyllblldang möglich war,

färben sieli in P-freiein Substrat alte Rhiüoidt'n

ganz besonders dunkelgrün. Dementsprechend ver-

schwinden auch nach der Aassaat auf P-freie

Lösungen die Öltnipfchen aus den Sporen unti

es treten grolSe stärkel eladene Chb)ro|iii> likomer

auf. Aus ilem \ erhalten von Funaria in diesen

Kulturen läßt sich auf erhöhtes K-Bedürfnis dieses

Mooses schliefien. das somit ganz wohl als Rnderal-

pflanze bezeichnet werden darf. Auf die Einzel-

heiten, die über die Formen und die Funktion

der Rhizoide angeführt sind, kann hier nicht weiter

eingegangen werden. Es sei nur erwähnt . daß

den Khizoiden mehr die Funktion eines Haft-

ais eines Absorptionsorgans zugeschrieben wird,

und daß weiter die s( liiefe Stellung der (iner-

wand als günstigere mechanische Verankerung io

den Verdickongsschiehten der RhiMridwattdong an-

^'es)iroi'lii'n wird, vwm Srhutse gegen Zug und

Biegung. Allerdings fehlt der Nadiweis, daß die

Rhisoiden atf Zngfestifdceit besooders in Anqmch
genommen werden. B. Bannig.
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Fulton, Harry F., Chemotropisui ot fmijri.

(Bot. 6». lÜOe. 41. Sl-107.)

Versachsobjekte
pht/Uinus. Sphat^ropsis walorum, Crrcusj.'.rti npii,

Munilia fruiiigena, Botrytis tmltjaris, Daedalca

quenkui, Mucor Mueedo. 'Rhienpus nigneaft», Pht/co-

g^SBm niyer, Coprtnus micaccus und Agaricus

Der Vfrf. fnl^f die wi -iiTJüclistcii ErL'obni^se

seiner Stadien etwa fulgunUcrmaUcii zusammen:
Oegenvart von Nihrstoffen bewirkt Wacbs>

liniisfönlcrnnti, liäiifii; luifli rcirlili'-li" \'i i/w cii.'unv'

des Mycels und Verdickung der Zollwiuide, jeduch
bei keinem der gemuinten Pilse ein dentlicbes

Hinwenden ziitii DifTasionsfenfruin der N'alirtitoffe.

Positiver TrupliutropismuN ist aho Im denselben
nicht nachzowelsen; falls er ttherhaapt vorhanden

isti wird er v>m anderen Tropisinon verdeckt.

Ein negativer Cheniotr(i|iisniuti gegenüber
eigenen AusscIieidunK^protlukteu verrftt steh da-

dnn li , daß die Hy]»lien sunitliclier nntorsurliter

Arten solche Stellen des Niihrlmdens Hieben,

welche bereits reichlich von Hvplien derselben

Art durchsetzt sind, und sieb solelien Orten zu-

wenden, die noeb mehr oder minder iiiiliewacliseii

sind. AACk Stellen des Nain lindm-.. «lie tiewacbsen

waren, ond von weleben dann die Hyphen entfernt

worden, üben eine, wenn auch minder starke ab-

stofiende Wirkung auf da« Mycel aus.

Ein Teil der nntersochten Pilze zeigt posi-

tiven Hydrotropismas, welcher bei Einwirknng
von allzu großer Feuchtigkeit in negativen nm-
schlagen kann. W. Be necke.

Bahn, Otto, Ein Paraffin zersetzender

Sdiiininel|»1z.

(Zentralbi. t BakterioL n. lt. 382-84.)

Die vorliegende kleine Publikation liringt

die aui^erordentlich überrascbeude ^tlittciluuK,

daß es pflanzliebe (h^nismen gibt, die imstande

sinfl , Paraffin als KiiideMslolTfiuelle /.n lu rmlzen.

In der tierischen i'bysiologie ist von einer Zer-

setsnng von Kohlenwasserstoffen durch den Orga-

nismus (abgesehen von zweifelhaften .\ngabeii

Uber das Vuselin) bislier ebeuau wenig bekannt

wie in der pflaailiehen. Nnr die schon oxydierten

proRen Moleküle der Kohlenwasserstotlioilie, liie

Fettsäuren usw., werden vom Organismus (Üak-

terien, Pilze usw.) relativ leicht angegi iffen. Sollte

das bloße Fehlen eines oxydierten Kohlenstoffs

in der Kette die weitere Oxydation durch die

lebende Zelle unmöglich machen? Yon dieser

Frage aasgehend, suchte Verf. nach Paraffin zer-

setzenden Organismen mit Hilfe von Anhänfungs-

ktiHuren in Paraffln-Mineralsalz-NMirlOsung, die

er mit fettspaltenden Mikroorganismen aus Erde

iiupftc. Nach zwei Monaten begann die Lösung
sieh zu trttben und leicht gelbbraun zu flirbeu.

Heim t'berimpfen auf frische Kolben zeigten sich.

. besonders bei l'araltin von niedrigem ächmcLc-

I

punkt (45% Schimmelpilsfloeken und ein gelber,

aus Kurzstubehen bestehender Schleim. Das

. Kcsultat blieb dasselbe, nachdem das Paraftin

( noch einer besonderen Reinigung unterzogen war
Onehrmaliges Korben mit Alkohol abs. und Kali

zur Entfernung von Kelten und Fettsäuren und

darauf Umkristnllisieren ans Äther). Der Sieben-

keit halber wurden nun noch Kulturen auf ganz

kleinen J'araftinblattchen von 10—50 mg in neu-

traler Mfaiendsalzammoniaklösung vorgenommen,

weil so eventuell zurnckgeldichene Spuren von

Verunreinigung prakliscli belangloswerden mußten.

Nach einem Monat war nur der von den braunen

J'araftinHeckeii ahgeinipfte Pilz, eine Petüeiüitm'

,Vrt
,

gut gewachsen. Kr verltraucbtc in saurer

Lösung in sechs Wochen von 12.8 bezw. 22.5 mg
l'araltin 11.5 bezw. 22.5 mg, in alkalischer

Losung v(m 9.8 bezw. 8.1 nur 8.5 bezw 7.5 mg,

bevorzugte also ganre Beiktion. Hei Anwendung
größerer Mengen worden z. B. von 877.0 mg in

sechs Wochen 694.2 mg 79.1 "/») verbraucht,

597.9 mg Pilzmasse mit 239.0 mg Aschegehalt

und 858.9 mg aschefreier organischer Substanz

gebildet.

Diese starke Zersetzung des Paraffins macht

[es zweifellos, daß die lebende Zelle auch lange

reine Kohlenwasserstoffketten, die sieh ja gegen

chemische Ueagentien sehr widerstaiidsfilhig er-

weisen, angreifen und alhnablicli zu Kohlehydraten

oxydieren kann. E. Hann ig.

Haselhoff, E. , und Bredemann, O.,

Uiitcrsiiclninf^t^n ü1)er aiiiierobe stick-

stuüsiuiiiitülnde Bakterien.

(Landwirtsehaftlicbe JabrbOcher 1900. SS. S81 n. folg.)

Von freilebenden stickstoffsammelnden Bak-

terien sind bisher nur ilie aeroben ausführlich

untersucht, die üntersu< liuiig der anai'robcn da-

gegen ist kaum Ober den Anfang hinausgekommen,

und unsere Kenntnis über Verbreitung und Be-

deutung dieser letzteren ist noch sehr lückenhaft.

Es .sind deswegen Arbeiten, die sich wie die vor-

liegende mit anaeroben Stickstoffsanunleru be-

schuftigen, sehr willkommen zu heißen.
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Die Verf. atellten sich die Aafgabe, zq er-

niitfi'ln, 1)1) anaProlt lol^rmlp I^alifcrit'ii vom Typus

des CloatridiutH Pa$teurianum in der Natur all-

gemeiner verbreitet sind, and ob und in welchem
Maßi- ilic itarli Herkunft verschipilcnon Organismen

die Fähigkeit der N-I5iiidung besitzen. Sic nnler-

sachten eine Reihe verscliicdener Krdcn nnd ver-

schiedene Laubarten. wii- liirken-, Kiclien-. Üuclien-,

Linden-, l'aiipelldüttfr, I'irliten-, Liin lien-, Kiefern-

nadeln und Mohrenliliiltrr aut das \UrkoMiinen an-

ai^rober N Sammler und fanden in fast allen Fällen

die fraglichen Balttericn. Es scheint aho diesen

OisanismeD eine weite Verhreitang zu/ukumnien.

Zun Nachweis der betreffenden aoaörobrn

Bakterien bedienten sieh die Verf. eines An-
reiihenmgsverfabrens iihli r I'i iiutzunK der stirk-

stofffreien Nährlösung nach W i n u g r a d s Ii y . Das
m nntersachende Material wnrde in Warner ver^

teilt und teils ohne weiteres, teils naeli drei

Minuten langem Erhitzen auf HO " in die stick-

Btoiffreie NBhriönmf gebracht wid diese bei 28 *

in i'inrr N- Atmosphäre uelialtcti. (Hierbei er-

wiesen sich Kulturröhren, liestohend aus Reagenz-

röhren mit seitlich anReschmolzencm Znleitnngs-

rohr. als licsondt rs zwci kiiiilßiß. > Diese UohkuItun*n

worden, nat bdeni sie nenoreu hatten, inikroskoiiiscli

ontersoebt nnd xnr lieinzQelitung <ler t Instridien-

foniien verwandt. Aulierdem wnrden Koh- wie auch

lieinkultnren auf ihr N-ftindungsvermogen unter-

$ncbt in der Weise, daß stickstofffreie Nährlösung

in große, 500 ccm fassentle I) r e c h s c 1
' sehe

Flaschen geflillt und mit je einer ausgegorenen

Rein- bezw. Rohkulfur, welche vorher drei Minuten

iaogaaf 76—80*' erhit2l worden war, geimpft wurde.

Die Flaschen wnrden bei 28** aufgestellt, nnd darch
diesel!i> ii wlilin nd der ganzen Dauer des Versuches

N hiudurchgeleitcu Nach beendeter Gärung er-

folgte die N-Bestioimmig des Piaseheninhaltes.

Die stickstofriiiiKleiide Kraft der Uohkiiltiiren

war verschiedeu, je nach dem Material, vuu dem
diese stammleo. Auf 1 g Dextrose Iterecbnet,

absorbierten Kulturen von IJIilttern 0.45 1 ,7 mg X.

solclie von Knliinilien 0.G4 1.16 mg N. Die

C'lostridienreinkulturen , von denen sieben an-

scheiuend arflirb verschiedene erhalten wurden,

zeigten ebenfalls erhebliche Verschiedenheiten in

der N-Sanimlung, so z. B. warde durch Vloslr. y.

(aus Boden) ein N-Gewinn von 1,88 mg, durch

CUmtr. c. (von Bnehenbiattern) nur ein solcher

00 0,44 mg pro 1 g Dextrose erzielt. Ferner

et^b sich, daU einige Reinknlturen ihr M-Assi-

milationsyennOgen bei der Zdchtung sehr schnell

vollständig verloren.

Aach unter aöroheu Verbältniasea ging die

N^Bindong vor sich, wenn die Clostridien mit

aeroben Bakterien zosammen koltiTiert wurden.

Die ans Erde ond von Laab gesiehteten

stickstoffsammelnden Clostridien sind morpho-

logisch einander außerordentlich iihnlich , aber

weder anter sich noch mit dem Clostr. Padenr.

identisch. Ks wer<len fünf verschiedene Formen
oder Arten, Clostr. n i, ii.iher besebi iebeii. Im

allgemeinen stellen sie im .lugendstadium Kurz-

sfilbfheu dar. die meistens einzeln oder zu zweien

vorkommen. Fiidcn mit drei oder mehreren

Stäbchen sind nur bei Clostr. ß uml nament-

lich in Lösung, häufig. Mit zunehmendem Alter

tritt eine Vergrößerung der Stäbchen und eine

je nach der Art mehr oder weniger starke

Glykogenbildung ein , die auch mit eintretender

Sporenbildung — entgegen dem Vertialten von
Clostr. /'f<sfci/r. — nicht merklieh zurückgebt.

Das sporuliereude Stäbchen bildet die Spore
zentral oder polar aas ond nimmt dabei eine

mehr oder weniger f , ]
i i li. < idstridienform an;

iu diesem Zustaude bestehen zwischen den

einzelnen Arten niebi anerbebliche GrftBen-

versrbiedeidieiteii. Siiiin n sind bei Clnstr, u

und wie bei Clustr. Paslcur. fast stets mit einem
seitlich geöiTtaeten Rest der Stftbchennembran
— der Sjjorenkapsel — umgeben, bei Clnstr. y.

1^ und * sind sii' stets frei. Die Keimung der

Sjiore erfolgt polar. In der Verji.n ung von Kohlen-
stuffverbindungen bestehen zwischen den Arten
auch Verschiedenheiten.

Zum Schluß berichten die Verf. über Impf-

versuche mit Clostridien, die sie ausgeführt haben
zur l*rüfung der Frage, ol> di« Clostridien im
Itoden ahnliche stickstolfliindcnde Wirkung iiaßcm
wie in jSälirlösung. Als Versuchsboden diente
weiBer Sand, der mit Nährstoffen versehen nnd
zu je 3,1 kg in Vegetation>gefar,e gebracht wurde,
die ein Sterillmlteu geslulteteu. Ein Teil der
Töpfe wurde sterilisiert. Zar Anpflanzung gelangte
Murhweizen. Ks wurde eine X-l!ilanz autV-esti-llt

und SU ermittelt, daß durch Implüug mit Clostr. a

und y tatsächlich ein nicht un^rbeblieherK-OewInn
erzielt war. Ein Vorversucb. bei dem unsferilisierte

Ackererde als Versuchsboden diente, halte eben-
falls ein positives Iiupfresultut ergeben.

Diese Krgebnisse lassen die Impfung mit

stiekstortsammeluden Itakterien in einem sehr

günstigen Licht erscheinen, jedoch wird mau gut
tun, bei Beurteilung der prakti.schen Bedeutung
solcher Resultate eine abwartende Stellung ein-

zunehmen, wie denn auch die Verf. sich dagegen
verwahren, daU diese Versnchsresnltate als eine
Empfehlung der Bodenimpfnng mit stickstoff-

sammelnden Bakterien anfgebBt werden.

Bebn.
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(18 Taf ). fRev. d. Tunir. Briixcile» ig05'6. 119 S.)

XV. Palaeophytolo^ie.

JVathorst. A. Q., J'hifUoUwm-lieiiH- »un den Falklasd-
( Inseln (1 Tat.). (Bull, of tbe noL iost of Usnia.

7. 72-76.)

XVI. Angavandte Botanik.

Uaastert, J. A. vao, Vergigkrade Cultuurproef, mrt
ven>>'hillend« zsadrietvarieteiteu, oogst jaar U04/0&.
(Mcded. V. b. proefiltatioa Oost-Java. 4. efr. S7.
17-34.)

Janka, Q., Die Ilftrte des Holzes (2 Fi^.) (Mitt d.

k. k. forstl. Vi iMii h-anvtall .Mariabrunn lOn«. ;}2 S.)

Nestler, A., Zur Keuntnit» der Krucbt von Oiptieum
II Uttum. (Xeitschr. f. Nabr.» u. Gtn. '11111« IL
6*il r>6.)

Pfyffer von Altishofen, R, Glrtnerische Speiiat
kutiuren. Flefl 1: Die kraut- und banmartigCB
Päonien und ihre Kultur. Die cinbeimischeB und
tropischen Seerosen und ihre Kultur, IL verb. Aui.
(•^3 Abb.). LeipziR 1906. gr. 16*. . 88 S.

Zörnig, H.. l'MUilIni fm das phannakognOStlKiM
Traktikuiu. München 1^. Ü". 127 S.

XVII. Tonfologle rnid Pflamoikfwikheiln.

Bargmann, Die Miuiergange der Borkenkäfer, ihre

biologische Bedeutung. (NaturwiM. Zeitsdir. t Land*
n. Forstwirtseh. 4. 810—88.)

ErikBRon, J., 1»< r amerikanische Stat hellu i rnielilu»

in Kumiia. ^ciiie jci/iire Verbreilung und der Kampf
ROKOii ilin. (Zeits. Iii 1. l'rtauzenkraukh. 16. K^- 9Ö.)

Klebahn, H. . I nu i.mk huugun über einige Fungi
iniperfe< ii und die zugebdiwea Ascomfcetenfonnen.
(Ebenda. 1«. tö-83.)

Tubeuf, on. Über die Tertikalveiireltung der 7f»
tMU$ Pini und ihr VorkoBMMii an verscbiedeaea
Holzarten. (XatnrwlM. Zeltscbr. f. liand- u. Forst-

wirlseh. I. M'js ü.:

Vay, riiri- W iiidlii's« liadijjungen dureli Kirlilii>rni Ijen

n>l.i. 4. :t()l—<{.)

Vogler. F., ZiMHXcidicn von St Gallen und Umgebung L
^t Qalkni natnrw. Ges. Jahrbuch IWK. 98 8J

XVIII. TechBik.

Gomont, M., Conseils anx vovujseuris pour la prepa-
liiri.in des .Mgues. (Jouni. de bot. 30. 18—22.)

Moycr, A., .\ppnrat für die Kultur von Bakterien bei

buken äauerbtofikonzentrationen sowie xur Be*

timmuDg der iSauerstoffmaxima der Bakteriea-

Spezies und der Tötungszeiten bei höheren Sauer-

btoffkuDzcutrationen (9 loxtflg.). (Bakt ZeotralbL II.

W, 3W6-98.)

Tawrott, M., Zur UUramikroskopie. (Ber. d. d. bot
Ges. 24. 884-85.)

Kmte Abte i I u D|;: i itigiiiaUbliaDdlnngen. Jilirlich llfn«. am 16. des MonaU.

Swtil« Ablailanf: BupravkuBfca, lakaltMiigikaa i»w. JUrlidi IM MumiMni, ani 1. aal IS. 4m Msaata.

I labqpafH te Brtaalaohia Mtaagt M Maifc.

Tsrtif fw Aithar rsliz in M(iig, Kariitnift». — Dnak te PisMiashts J

«
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II. Abteilung.

, it JlftliB, 0., Uber deo Einflub d«r
StollwediBeIpnidvkta «nf du Waehit«» der Bftk-

leriea. — Onelianski, W., Ober Hetlwiibildung
bi der Natur bei biologischen ProzesMO. Söhngen,
N. L., l ber Bakterien, welche Methan als Kohlen
toffnahruDg and . Eneruieqiiclle gebrauchen. ~
Fischer, Alfr., Cber .IMasmopt) se der Bakterien.
Meyer, Arthur, Über .\llV<"'il Kibcher's l'las-

noptyse der linktorien. ~ 1! > nf n s l> ii r e r , 1'.

,

Vergleirhende l'ntersiifhiirifr'ii ;iti liri'i ciluTjjHiigpn

Arti'n Miti liit'rla'li'. II a d u r k , I*' r. . l iier die

Fifileiitunu (Ici- Kiwcif^ im I lok'lt'licn. - SaluKMi,
E. S. , Oll <>t<lii)]ti<i'i taiiridi Lfv., an t'ndophytic

uieinbor of the I^riintflitn "h . JS<irjiner, I'.

,

Handliui'h drr Ttlan/tuk r.i nlvhriicii. Scliiiiidt,

Adolt, Atlas (liT liiatiiiiiarirnkiiiMic. - lidvers,
H., /.um l'olyniiii lUr ( y u/zif/ly " ".

Merrniian, .M. 1.., Niuicar in »ix

Farmer, .1. I!., (tu ihe intcrpretation of ihr

quadripolar spindle in tbe liepaticae. Moore,
.\ ( Sporogenesie ia iUbejcMei. — Veae
Uteratar.

OieRedaiUiov flbemimmt IcetaeVerpflichtung, unverlangt eingoheadaBiteltaraoheipredMB oderxurackzusenden.

Optiiiiiitii des Wachstums liei »iiici bestimmten

Kon/iulrution diese» sonst unlakuimtcn Stotfes.

In frischer NlhrlOsang ist die Vermehrung so«
ii:iclist sofiar ^'phomnit . vielfach findet zuerst

ein unerklärter liihkgung in der Zalil der ein-

geimpften Keime statt. Die Ilemmiuig ist nur

in geringem (trade abhängig vom Alter des Impf-

materials und von der Sauerstoffspannung in der
Nährl^isung, und sie wird um so schneller über-

wunden, je gr&Oer die Impfmeoge ist, je mehr
des gUnstig wirkenden Stofhrediselprodnlctes also

mit übertragen wird, (ian/ nit^'cgi'ngesel/.t ver-

hielt sich aber Bacilltu coli, mit dem leider nur
wenige Versvehe angestellt worden: Hier bot
frisi-lie Mouilliui dii' ojif inialcii 15i'dinniini,'<'ii für

das Wachstum, und nur in der bereits benutzten

Nfthrlösang trat Waciistumehemmang aif.

Aber auch bei Haciüus /Iwinsi rns hcobacbtet

mau in alten Kulturen, die nach der Filtration

bei Neolmpfang wieder fipplSM WaehBtan ge-

statten würden, regelmäf?!!,' eine .Mniabme des

Wachstums und ein .Sinken der liakterien/abl.

Es zeigte sich, daU sowohl duich Filtration wie

durch Erhitzen auf 68 oder 100" der Knltur-

flüsisigkeit diese schädigende Kiiiwirkung ge-

uummen wird. Durcii Erhitzen ließ sich ein und
dieselbe bereits einmal benutzte KolturäCkSBigkeit

noch für fünf lolgeudc Kultaren geeignet machen,

ohne dali damit die Grenze erreicht wäre. Da-

gegen ließ sich alte Kulturflttssigkeit durch Äther
nicht wieder gecifrnet machen. Verf. nimmt an,

dalS neben dem bc^Minstigenden StulT auch ein

wachstumshemmender, durch Wärme und durch

IJeht zerstörbarer, ein Flttorescens-Toxin, von dem
liazilhis erzeugt wird. Wie Versuche zeigten, ist

dasselbe an sich diffusil<el, wird aber von Tun
adsorbiert. Ahnliehe Toxine lieBen eieh auf
plciilic Wimm- in Kulturen von HadUus Uidis

crytliroyentSf Vibrio laclis und Micrococcus groisus

oacbweisen.

O., Ulxr (Ich Kiiifhils der Sti.ll-

' Produkte auf das Wachstam der

190«. 16. S. 417

Bahn,
weclist

Uakterien.

(Zentralbi. f. liakteriol. II. .Vht.

und (iOy.)

K a h u verfolgt die vim N i k i t i n s k y (Bot,

Ztg. 11, Abt. 1904. S. 213) für Sdiimmelpilze

ernstlich ungeschnittene I*Yugc nach der He-

einflussong durch die eigenen Stoffwechselprodukte

Ihr Bakterien. In Übereinstimmung mit Kiki-
tinsky gelangt er bei JiuciUus flmresam Hqur-

faeuiM zu dem Krgebuis, dali die maxitnale

Vermehrongsgeschwindigkeit bexw. die minimale
Generationsdaiier iii( lit in fri^cller N;ihrl(»sung

efaltritt, sondern in einer ^iubrlösung, die bereits

Stoffwechselprodukte des Baxitlns enthllt. Maß-
gebend ivt ein kochfester, nicht durcli Tmi ni-

trierender Stoff, den der Bazillus während seines

WaebatoM selbst eraeugt, and zwar liegt das
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Es ist beAut«rlicli , daB Ycrf. di« Inter-

essanten vdii iliin aufgeworfcnPu Fragen aus

iaJtoren GrOnden zunächst nicbt liat weiter ver-

folgai kBniUD. Behren«.

Omelianski, W. , Über MethiinhiMinif,^

in der Natur bei bioloj^ischen Prozessen.

(Z«ntralbl. f. Bakteriol. 11. Abf. 1906. 15. S. 673.)

Böbngen, N. L., Über Bakterien, welche

Methan als Kohlenstoflhalu'uug und
Ekiei^equelle geteamshen.

(EbendA. 8. 5ia)

Aafier bei einer von Omelinnski studierten

Gärung der Zellulose (vgl. liut. /tg. 11. Abt.

1902. S. 283; 1904. S. 166) konnte Methan-

bildutig auch bcotachtet werden bei künstlich

eingeleiteten, unter 8uuerstoffab8chluK gehaltenen

Garun^'en von Pentosederivaten (arabischem

Gummi), Essigsäure und Buttersäure (Calciam-

oder Kaliumsalze), Pruteinstoffen, (hartgesottenes

Eicreiweiß, Gelatine, Tischlerleim, Wolle, Pep-

ton). Als Impfmaterial dienten halbverfftultes

Pupier, alter Kuhmist, Gartenerde, verftinlte

Wolle. Als Urheber der Methanganinp , die

tkbrigens bisher nicht in Keinkultur studiert

wurden, lieB sieh hei arabischem Qummi ein dem
Bazillus der Wasserstoff- und der Metlla!l^'ä^ull^•

sehr ähnlicher, aber schon durch gruUere Dimen-
sionen Ton Jim verschiedener Organismus er-

kennen; bei der Essig- und I'ntler-iuiregflrung

fiel eine auch TW il&z6 beobachtete „Pseudo-

sarcine* aaf. Meist wtirden reine Methangftrangen
erhalten , bei denen außer Methan nur Kuhlen-

Säure gebildet wurde; in einzelnen Fällen wurde
daneben, Jedenfhlls infolge von Nebengirnngen,
Wasserstiiff in i;eriiii,'cn Mengen bpoliaehtef.

Danach kann es keinem Zweifel unterliegen,

daß die verschiedensten organischen Stoffe der

Methangärung fiUiig sind, und daß diese sehr

verbreitet ist. Daraus erklärt f.ieli weiter auch

nicht nur das allgemeioe Vorkommen des Methans
in der Atmosphäre, sondern auch dii- Almahnie

des Methangehalts der Luft Uiit zunehuic-nder i

Entfernung von bewohnten Stätten und Gegenden
|

mit Üppigem Pflanzenwurbs.

Dafttr, daß die Metbananhaufuut: in der l.uft

gewisse Grenzen nicht tlberschrtn- 1. i rgen jenej

gleichzeitig von Kascrcr (Zcitsclir. i. d. landw.

Versuchswesen in Österreich 1*m:i5. Hd. 8. S. 789)

und Söhngen entdeckten iJakterien, welche

Methan als Koblenstoffqnellc benutzen und welche i

im Boden und stillstehenden GewAssem vor-|

kommen, also an solchen Orten, wo die Bot.

wiekluns von Methan besonders hauti;: i-t D»s

von öohugen als Bacillus methanicus bezeichnete

afirohe Stftbchenlukterinm vermag in «hier

methanhaitigcn Atmosphäre auf minerali rh' r, al>

Stiekstoffquelle ein Ammouiaksalz uuthalteuder

Nihrlösang sieh lebhaft in veraehren. Es bddst

eine Kahinliaut auf der KulturtlUssigkell vndTO^
braucht das Methan zum Aufbau seiner Kflffov

sabetanz and als Atmnngimateiial. Bei dMB
Versneh mit 102 ecm Nährlösung waren nich

14 Tagen die ursprünglich zugefUhrten 225 ccm

Methan vollständig und von 320,7 ecm Sanerstof

148,7 ceni verbraucht und dafßr 99 erm Kohlen-

dioxyd gebildet: Der Kohlenstoff von 126 ccto

Methan war also in Bakteriensnbstanz festgelegt.

Behreas.

Fifloher, Alfl*., Über PlaBmoptyse der

Bakterien.

(Ber. d. d. bot Ges. 1908. M. 8. fl&,)

Meyer, Arthur, Über Al&ed FSflcher*»

Plasmoptyse der Bakterien.

(Ebenda 1906. 21, S. 208.)

Gegenüber der Kritik A. Hey er 's (BoU

Ztg. II. Abt. 1906. 8. 90) hSit A. Fischer it

der von einer Tafel begleiteten Abhandlung seine

Erklärung der PlaBmoptyse durchaus aufrecht:

Die von A. M e y e r in frischer NftbrUenng l)^

ol»aelitcte Abrundung von Stäbchen ist etwss

ganz anderes als die Plasmoptyse, welche aix

gewisse Bakterien in bereits mit ihren Stoffnrednel-

produKteii ;nigereieherten, ungllnstig verändertfn

Nährlösungen zeigen, und welche im einseiligea

AiBtrItt von Plasmakiflrapchen beatebt. Wlhreod

die Abrundung der Hakterien durch Absfnnipfong

der ääure mittels Ammoniak sich rQckgtlngig

machen läBt, ist das bei der echten Plasmoiitjrse

nicht möglich. Im Ciefrenteil gelingt e? . diese

dureh Ammoniak hefvor/urufen. Iiasniupt.V!-e in

Itouillunkulturcn wurde biblicr beobachtet het

Vibrio proteitf. V. rhiylrrar^ V. datiuhicus, V, bmli-

nensiä, V. aqualilts und JiuctUus suhtihs,

Niheres behält Fischer einer hier in Att-

sicht gestellten ausffihrlichen Arbeit vor. Ohne

diese abzuwarten oder weiteres Material bei-

zubringen, hält A. Meyer seine Erklärung der

von A. Fischer als Plasmoptyse gedeuteten

Erscheinungen aufrecht: Kach seinem Beftad

sind die Plasmoptysckugeln des Cholera- Vibrii

den von ihm studierten kugligen Anschwellaugeu

des Bacülu» ejftmdricm veUaUtndig gleickwatil^
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Ein oigenos Urteil wird dem, drr über eigene

Uotersurhungen in der Frage nicht verfügt, wohl
erst nach Krsdieinen der von K i s c h e r in Aas-
siebt gestellten Abhandlung muglich sein.

Behrens.

Regensburger, F., VerKK i^ iiemlu Uuter-

suchniigeii an dm obergärigen Arten
von Bierhefe.

(ZMtnIbl. f. Btkteriol. II. Abt. 11HM. t«. 8. 2BB
and m)

Während ftb«r die Formen and Sassen der
unlcrjiärigcn Hiorliofon zahlreiche Untersuchungen

vorliegen, iüt Uber den Formen- und Üassen-

reichtnm der ober^rigen Bierhefe bisher fast

iiilit^ !i('k:i;in1. K sei dcslialli auch hier

wenigütcn.s kurz, uul' die vorliegende, unter

LritQDg Ton Will in Ninchen «mgeltthTte
Arlieit anfincrksim peniacht , welche den Nach-
weis liefert . daß auch unter dem Itegriff der

oLerg&rigen Rierhefc sich eine Anzthl nach
ftlivsiiiloL'ischen Leistungen und niorpholDpischen

Merkmalen verschiedener Hassen uder Arten
verbirgt. Behrens.

Hayduck, Fr., Über die Bedeutung des
• Eiweifs im Hefeleben.

gin «Ubamineiiiasi-eiulrr Kericbt ülier Arlx'ili'ii dis

(titnts l'iir (i.iiiiiiK'sgi'werlif zu Üi-i lin. H> rlin ÜKXI.i

Von den in VDrliegeiider Itroscbüre referierten

zahlreichen Arbeiten und Aufsätzen, die meist in

der „Wochenschrift für I!r;mcr''i" erschienen sind,

bietet ein leil zweifellus ein allgemeineres wissen-

schaftliches Interesse, wie z. l\. die Arl)eit

Lindner's Uber die Kignun^t der stickstoH-

haltigen äelbstvcrdauungs|»rodukte der liefe als

MihntolliB für Hefie and Kabmpttse.

Die Sammlung gliedert sich in zwei Ab-

schnitte, von denen der erste den Eivveiligelialt

der Hefe im allgemeinen behandelt, während der

zweite sicli auf die Eiizvinc der Hefe hczielit

l^etxtereni miUt die dem liucblein lieigegebcue

Selbstanzeige besonderen . und weitgehenden

Wert bei.

Leider ist iudeä nur ein kleiner Teil der

dort gegebenen AosfUhrangen in exakter, experi-

menteller Arbeit heurilndet. Gerade die Teile,

welche den Leser nach der Selbst bcsprcchung

einfhbren 8<rilen „in die I/ebensabwandlang der
Hefeiellc . wie sie durch da'; Mit- und Gegen-

«Inenderwirken der Enzyme bedingt ist," stützen

sich weniger auf eine experiinentelle Grundluge

als auf eine rege Phantasie.

Heispiele hiefen die Ausfillirmifreri fS. 113 ff.)

über Lehen uiid Sterben, wo der Kern als Sitz

des Lebens , der Zellsaft als Arbeitsstätte der

tiefcenzymc bezeichnet wird; der Zellkern ist

(S. 117) der Regulator der Enzymbildung.

Mindestens unnötig ist der Begriff der „ Kampf-
enzyme , der zonAehst nicht mehr und nicht

weniger besagt als die triviale Tatsache, daß
manchmal Stoff«ech>elprodukte, die durch Enzym-
tfttigkeit gebildet wurden, einem Organismn«
den Kampf nms Dasein mit andern eileichtem,

auf die diese Stllfl^ve(ll^elllr^dukte schädigend

wirken. Der Typus eines solchen „Kampfenzyms"
ist nach Delbrück die Zjrmase der Hefe,

deren Tati^keitsiirodukte , Alkohol und Kohlcii-

silure, die Hefe in zuckerhaltigen Lösungea
vor der Konkurrenz anderer Mikroorganismen
sichern. Dali Delbrftck aber auch die Ge-

wöhnung der Hefe ao Gifte und die forderode

Wirkang kleinster Oiftraeogen aof „Kampfenijrme"
zurückfuhrt, ist mindestens Überraschend. Dafür,

daß die Hefe im Kampf ums Dasein mit Butter-

süurebakterien darch ihr pepUsehes (betw. tryp«

tisches) Enzym unterstützt wird, ila< die Knn-
kurrenteu auflöst, vernichtet, fehlt aelbst der

Schatten eines Beweise«. Und endlich ist die

medizinische Lehre vom körperfremden Eiweiß
auf das Verhiillnis zwischen Hefe und anderen

Mikroortianisnien um so weniger anwendbar, als

vermöge <ler eigenartigen Or^ianisation der in

Hetracht kummiiiden Organismen körperfremdes

Ei\M'il'( weder in die llefezelle noch in den Leib

<ler konkurrierenden Organismen überhaupt auch

nur einzudringen vermag. Tatsächlich hat z. B.

auch bereits Itahn (/entralbl. f. Hakteriol. 11. Abt.

1906. Bd. 16. ä. 424 ff.) gezeigt, datt mit der

Delhrack'sch«! Theorie bei der Erkläning
der anfanglichen Wnchsluinshemmung , welche

Daktcrien bei Einimpfen in frische Booillon er-

fahren, nichts anxnfangen ist.

Etwas mein Zuiiicklialtung und Selbstkritik

dürfte danach auch der in Aussicht gestellten

Zusammenfassang über die Meebanik and Dynamik
der Hefe zn wBaecben sein.

Behrens.

Salmon, E. S., ( )n Oidiopsis tanricu L^v.,

an endüphytic nieniber of the Erysi-

phaceae.

(Ann. of bot 90. 187- 200. 2 Taf.)

Die vom Verf. studierte Oidiapsis zeichnet

sich vor den übrigen Eri/$ipheeti durch ihr an-
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längs Tollkoraininen endophytisches Myoel ans,

von dem vfr/woisfi' ndor iinv('rzwi'ii!tr Konidirn-

tr&ger durch die Spaltofliiungen dci> iilattes der

Wirtspflanie answachsen, nnd wird d«s1ialb in

eine besondere Unterfaniilit» einnoordiipt (Oidiojis'f

deae). Die Ilyphcn vorlaufen interzellular und

senden kleine, nahezu Itngelige Hnastorien in die

Mcsopliyllzelli'ii des Hlalles der Wirtspflanze

hinein. Erst sjialer ilrinpen einzelne Ifyphenüstc

dnrch die Spaltöffnungen nach außen. mn\ aul <ler

Blattoherttächo bildet sich ein niil Appre>sorien

versehenes Mycel aus. Ks wird durch llyphen,

die aus Konidieuträgern hervorsprossen, vermehrt.

Die Konidien entsteben vielfach in Einzahl an
ihren Trigern. Der Yerf. konnte die ersten

Stadien der Konidienkeininnn verfolgen, aber die

Entstehung des endopby tischen Mycels nicht klar-

legen. Oiäfopsf« kommt im Verhalten des Mycels

der von Haiiu i- studierten PhylUiitinio ani

nftehsten, von deren obertiächlich wachsendem
Mycel Hypben dnrch die SpaltOAinngen in das

A^^iiiiiliitionsgewehe der Wirtspflanzen ciinlrinpcn.

thyllaclmia ist wieder durch Übergiinge mit

den ectoiMurasitischen Formen ^SphamÄeea, Ery-

efpk« usw.) verliiitulen.

Der Verf. stellte fest, daß Oidiopsu taurica

mit einer Antabl nnter anderen Namen gehenden
FMlzen identisch ist Die SynonMiie. Mitteilungen

Ober die Verbreitung und andere >pt'/ielle An-

gaben kUmen hier nicht erwibnt werden.

P. Clansfen.

Sorauer, P. , Ilaiidbudi der Pflnnzeii-

kfftukheitt'ii. III. And. In (Jt'iiiciiiscliiLft

mit G. Lindau und L. Uch herausgegeben.

(Berlin. P. Paray. Lieferung 190^1908.)

Von der i;> 11(11 AufLi^'o \(ni Surauer's
Handbuch der rflanzenkraokheilen , deren erste

beide Lfefemngen S. SIS des vorigen Jahrgangs

besprochen wurden, iieiien ilie Lieferungen U, 4

und 5 vor, von denen die Numuicrn 3 und b die

on Lindau bearbeiteten Pilstkrankheiten , die

Nunniier 4 den aus Sorauer's Feder stiutiiiieii-

deu ersten liand fortsetzen. Lindau behandelt

die Ton Oomyceten (Chytridineen nnd Perono-

8i>orcen) sowie von j\scomyceten ( Kxoascaceen,

Pyrenomyceteu und einem kleinen Teil der Dis-

comyceten) verursachten Krankheiten. Leider ist

die Bearbeitung manchmal etwas ungieichmaiSig.

Ref. bedauert besonders auch, dali die Behandlung

von Erkrankungen nicht ökonomisch nutzbarer

Pflanzen stellenweise direkt abgelebol wird (S. 236),

ein Prinzip, das sich anderseits gar ninit kon»

aequMit dnrchfhliren IIBL Der fiehandlung der

I

Plaimopara vitieola merkt man es an, daB der B^
arbeiter dem Weinbau fernsteht : di>' I i l^ ii fanp

jder Krankheit mit Lysol hätte jedeulalb mcbt

I emsthaft behandelt werden dürfen. In der

4. Lieferung ftlhrt Sorauer zunächst die Be-

handlung des Einflusses der Lage des Bode»

anf die Pflanze fort. Dabei begreift er sonder-

laicr Weise unter „Laiie iles liodens" auch

khiriatische EiuHiisse ( Meere^>li(du> , See- luid

Kontinentalklima, Nahe des Waldes). Der grölte

Teil der Lieferung.' ist dem KinflulJ un^^Onstiger.

]diysikalischer ISeschaifenheit des» Bodens ge-

widmet, unter der Soraner den beschrankten

liodeuraom (Wurzelkrümmungen der Topfpflanxes,

Zwergwuchs) und die unpassende Bndenstruktar

subsummiert. Ks ist wohl sehr schwierig nnd

auch dem Verf. nicht gelungen, der Überscknft

entsprechend, die durch die chemischen VerhlH-

nisse im llorlen (NrihrstoffiiiaiiL'i l , Anli.nifuni;

schädlicher Stoflfe usw.) verursachten Öchädigungen

bexw. Beeinflossangen hier anszaschlieflra , die

sich in ganz ilhidii'hen S\ inptoineii iuif'crn. l*io

Folgen des Wassermangels im liodeu gehören

eigentliek nidit recht in ein Kai^tel ther den

Einfluß der Struktur des Bodens auf die Pflani:*'.

Die Ueichhaltigkeit auch dieser Lieferungen

Ist nar lobend amenerkennen.

Behrens.

Bobmidt, Adolf, Atlas der Diatomaceeh-

knnde. Heft ao. Taf. 201—64.
fLeip/iu' ll»or,

1

Das vorliegende neue lieft dieses unentbehr-

lichen Hilliiroittels fllr Diatomeennntersuchonfen

bringt Bearbeitiiiii.'eii der Gattunfren Scoliotropi^

und Scülioplcura und einiger ihnen nahestehen-

der NaTienla-(im weitesten Sinne) Arten. Die

Tafeln sind fiezeichnet und herausgejieben von

Dr. II. Heiden und schlielien sich in Anv

fiihrung und Ausstattung ihren Vorgängern würdiv'

an. F'.s ist erfreulich, dalJ auch nach dem Toiie

des verdienstvollen Begründers die Fortfubrunt;

des groBen Werkes gesichert za sein scheint.

G. Karsten.

Royers, H., Zum Polymorphismus der

(Jahrcslu r. d. naturwisR. Vcr. Elberfcbl, 11. lieft 190«.)

Bei jeder von Polymorphismus handelnden ,

Arbeit ist Einwsndfreikdt der angewendetes
{

Metbode erstes Erfordernis. Bei den vorliegen-
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den üntorsuchungeu bestand die Methode „im
liiniroroii VcrRicichcn des unter den vcrschi< ilci!sfcn

iJediuguiigt'n gewachsenen Materials, wodunii der!

Grandcharakter einer Siiezies festgelegt" (S. 12) i

und aus demselben die Zusammengehörigkeit ver-

schiedener Formen abgeleitet wurde. Daß dabei

der subjektiven Auffassung des Beobachters grulicr

Spielraum gelassen ist, geht atu der ganaen

Polymorphismosliteratar hervor. « Es ist sehr

plausibel, daß Itimilaria sich nicht in ein Scylo-

mtma umwandelt, wie ältere Autoren glaubten.

Daß eine AtrvlaHa an der Luft zu einem Nostor

(idiT /u ChroDCoi I IIS werden ^oll. darf man nutilr-

Ucb nicht als unmöglich bezeichneu, jedoch bat

ans Terf. durch Mine Methode nicht aller Zweifel

illii r dieses Resultat enMioben. .leilenfalls ist er

die Antwort auf die Frage schuldig gcbliebeu,

,

ob diese Ohnoeoeeue- und Nirafoe-Zellen wieder'

XU /^frM?nrtrt-Filden auswachsen l<ni!iirii.

^^olangc diese KrgebniHse nii iit au einer vnn

einer Spore oder einem Hormogonium gewonnenen,

Wenigstens von anderen Qianophyieen freien Kein

kultur nachgeprüft sind, kann auch dieser l'oly»

morpUsmm nicht als nnsweifelhaft anerkannt

werden. G. Senn.

Merriman, M. L., Nuclear dtviAion in

Z}/rftirm(i.

(Bot. gaz. 1906. 41. 43-53. 2 T«f.)

Die KemteilnnK^vorgänge der Konjugaten
sind bis jetzt liauptsai lilieli an Spirniiifrn studiert

worden, und die diesbezüglichen Arbeiten von

Strasborger, Moll, Mitzkewitsch, van
Wis-iliiigb u. a. hallen i:e/eit'f, dii(5 liier der

Kerutcilungsprozeß sich von dem übliciten T.vpus

wesentlich unterscheidet. Besonders berichtet

van Wi s s e üii ;/ Ii in seinen l'ntersuelmiv-'en

über 6>/'iro(7»/r'/- Arten von einem eigcntiinilielien

Chromosonienaufbau : der NncleolttS s(dl nielit

mit demjonipoii der lioheren Pflanzen vergleichbar

sein, sondern melir direkt Anteil an der Bildung

der Chromosomen nehmen, indem er iwei der awölf

Chromosomen bilden soll.

Merriman hat jetzt einen Repräsentanten

der in dieser lliusicbt wenig bekannten (iattuuL'

Zfgntmß bebandelt, und man sollte erwarten,

daß man dadurch za einw weiteren Klkmng
der in P>uge komuienden Eigentündicbkeiten

gekommen wäre, aber im Gegenteil, die Ver-

hUtnisse scheinen nur noch verwickelter geworden

zu sein.

Der ruhende Kern von Zyynetna besteht aus

tfnem nndeolnsMmlichen ZentralkArper und einem

Netswerk von ChromatinkftrBeni. Oft macht es

den Eindruck, als ob der ZentralkOrper durch
Aggresnfion von ("hromatinkörnrrii otilstebe. Die
Verf. will dalier, und /war aui (iruiui des Ver-

haltens die^es Kurjiers w;ibrend der Kuryokinese,

denselben nicht mit dem Namen Nucleolus be-

zeichnen. Bei der Teilung zerfällt der Zentral-

körper in zahl reiche kleinere Körner, so daß
schließlich in der Kernböhle snsammen mit den
obengenannten ChromatinltOmem etwa 80 der-

gleichen Körper liegen. Hin S|iiremfaden wird

nicht gebildet. Die Verf. nennt diese Chromatin-
körper vorläufig Chromosomen, obwohl sie Zweifel

danilifT lu';_'t . ob dergleichen Koi pei Itei den

Konjugalen Uberhaupt mit Chromosomen ver-

gleichbar sind. Die CbromosomeD ordnen sich

in einem Bing, «conoentric with the short axis

of thc cell*.

Dann erfolgt eine Vereinigung der Chrorao-

siiMien derart . daU dieselhcn in zwei |tarallrl

lauleudeu (inippen zu liegen kommen. In keinem
Falle hat die Verf. ein einziges derartiges Chro-
iiiosDnientVld gesehen und meint daher, daß eine

Entstehung des doppelten Feldes durch eine

etwaige Tdhiag ausgeschlossen ist. Die Ver-
eiiiifinii.' ilor ('hroninsDrnen frelil so weit, daß
schlielilich nur vier oft tetradenturmige Hilufchen

zorQckbleiben. Dann gehen die zwei Chromo-
somenfelder je zu einem Pole hin und kun^-f itulon'u

die Tochterkemc. Auf dem Wege zu den Polen

zerfallen die Cbromoflomenhaufen in kleinere

Kömer. In den nun gebildeten Toehterkernen

unterscheidet man 15—2(> derartige Körner.

Dann wird die Mehrzahl der Körner ins

Zentrum zusatnnH nje/ou'i'n, um dort finen Zentral-

körper zu bilden, wutirend die übrigen tJhromatin-

kivrner in einem nmschlieilenden Ger&stwerke la

ii^en kommen.

Erst wenn die Cbromosomenhaufeu bis zu den

Pden gelangt sind, teilen sich die Pyrenoide.

Wie aus dem ohen (lesa^-ten zur (ienüge

bervorgeheu dürfte, weicht die Darstellung der
Karvokinese bei Zfgnm«, nach Merriman,
erliebli< li von derjenigen bei Spinxjt/ra ah. Einen

Vergleich der Kesultate mit den sclion bekannten

bei Sfifoggra alebt die Verf. nicht, sondern

'-pari die I.iteraturbebandlung für eine sjuifere

L nler.suchung der Konjugateu auf. Es scheinen

mir aber besonders die iLngaben von wirklicher

Liingsteilung der Chromosomen bei Spiroijura in

bemerkenswertem (iegensalz zu &teheu. Ks sind

dabei weitere Untersuchungen auf diesem Gelnete

durchaus notwendig. Rosenberg.
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'Wttn«, jT. B , On ihe interpretation of
ttcquaflnpolar spindle in theHepaticae

(Bot. gu. 19M. «7. 68-6&)

Moore, A. C, Sporogenesig in IWhvieinia.
fKbciidi 1905. 40. 81—96.)

.1».
^^^""Ü"*?

u****
Farinor für f'aUmidma

•ine «iRentflinliche Sporenl-ihlui.« beschrieben,
wonach ,„ d.r I'n.pl.as. ,1er KenitaUwii

angelegt wird and Bimoltan j<. ein Viertel der
( liromosom. n zu jofiem \;Ac fuhrt. Chamber-
lau, Davis und Moore' halten die Doutung,
die I- armer der 4.poUgen Spindelfigur „ «ehen

geieigi ,laü die vier Sporenkerne durch zwei
wfej-tnderfolgend. Tdtangen des Sporenmuuer
leilkems entstehen.

In einem kurzen Bericht hat nun Kam, er
seine AiMldit Regenal>er den genannten Autoren
e.n.ehender for,nuliert. Oh die 4.polige StraWnngJ

il"'"CJ?/'"^''r" S|H.re„mutterzellkerns
als Spjndelflgnr oder nicht aufpofaßt wird istvon ^mngerer Bedeufun«. In hetretf ,1er eigen-tümluhen Vierteilnng de« Kerns hillt Farn.er

Fr .n7-^!r ? '•'T AuffassunK fest.

vi^uilL^ l »«ersuchungen
Vielleicht zeigen wenlen, dgö die Kernteil„„.on

fiifi;or°'.
»«riMfea, wie ernUher geglauht haf.

vi,^'l^/% i^l Untersuchungen «herPallanänia ^e\t^ verfolgt, besonders »,ilI.nsMht auf die Ver.eilun..wei... der Chromö-

«Zrae ' der Teilnng de» bpo««mntter-

Dir Angaben des Verf. über die BIMttngs-
'

TlZffci'i ^i"»™?«»»«"
sind nur kurz und weni«|

eingebend, da die Hauptaufgabe des Verf. darin

fL. '
1

» <ier genannten
»rage naher üu unterKuchen.

|

Eine gleichzeitige Verteilung der Chroino-Bomen auf vier Tochterkeme konnte er nicht wahr-
nehmen im Gegenteil zeigte es sich, daß dies,-
FHanse sieh in dieser Hinsicht wie andere ver-h."

.

.lur daß die beide« Teiinngen sehr rasch
auteinanderfolgen.

Die Sl-indel(igur ist zuerst multinolär, schließ-
"^'^ "«'-^'^ "ich.

.^d'''''J''Ql^''^'^«_^g'8t «icr Kern oft eine
vienappise Form. -ffoV« »•Mt die» in Koi^

m
LIhI^.«"

Tierlappigen Form der SfKuen-
mutterfelle: da« Nahmngsmaterial nimmV derKrrn ""s den vier Ausbuchtungen dlewT Zrte,daher auch die amöboide Form des Kerns.

Ii Osenberg.

' Naae Uttntir.

I.

orjaj,.men (9 Fig.,. (Bäk,. Z^l^tr^ihl."?/"";«.

Orober. Th.. Die beweglichen und uobeweolieiufl

^che'T'Ba;'t,*ri-.°*""''!: ßbrill««

vi;» I
"'•""•"'^"«''"nen in der SnesiesiraeeaFtffi

ToIW^'' ^-Ä. «»'Kenntnis d.-r CvioloKie

IL Pilze.

{BnU. sor. bot. ital. 190«. 9;{ - 99 ,

r»*"»"«- «»•

le-Saunier 1906. 80. 16 S.
CoUina. P. 8., New speciea in PAmoOkMa J1im«i^J-^

'""''n^SnS S"fgT'"?fcn'1 I'yasi.i.he„

I

I90ß. ^- """"•f- Ges. Losem

I ,1 her einige von Herrn Prof. E. KiikiiBc in fti».ta.

»"Tis';"" "^ »li^Ä»oÄ

Kusano, 8., Notes un th« Japanese Fun«! A T*fi(The bot. mag. Tokyo. W. *7_5l ) ^

bisS:) ^'"^^^'»-^ •'•^"'^ HO. m

III. Alcn.
HaberUndt, Q, 0«^, fty^olofle.
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IV. Moose.

Ottlmsnn , P.. Liste des liepatiques du Canton de
Zurieb. (BulL iMrIi. Boia«. 8. «Ar. 4. 571—88.)

Ibgen, L, Geschichtliche Notix aber die „arrosTncarpie
renversf^e" der Laubmoose, (lledwigia. 46. ii39— 40.)

Köno, G-, On two now specie!« üf MatdaaM. (The
bot mag. Tokyo. SO. 79-82 )

Loeake, L., Kritische I'bersitht d«-r iMiropilachen
Philonutcn. (I!tilwi(iia. 4«. 19&—212.)

Stapbani, f., Zwei neue irländische lUMtockikn
(» Fig.X (EbeBdu. 45. 818-14.)

V. Fampflanzen.

Chriatensen, C, Index Fili. um. Fase. X. llolmiae
1906. H". 577—<V4Ü.

Pampanlni, B., Una forma rara di Atpienium Buta-
muraria L. (1 TM). (N. giom. bot. itut. 1808. lt.
829-85.)

uQfiird, J. B., AgplfniwH ebenoiia in Munacbusetta.
(Rhodora. Tll! 14.!

lelurSter, C, Über die Mutation der Hirschzunge
(lTat> (Varh.d.ut«if.6et.LnMnil80& 881—88.)

VI. Gymnospermen.

BehrStar, 0., Über die Fichtenformen. (Verh. d. naturf.

Gea. Loanrn 1808. 884—SB.)

Sonunler, 8-, A proposito della Caüitriii quailrirnhin

Rieb. {Thuya articulata VahlJ scoperta a Malta dal
erinüDcio CaruanarGatto. (Ball. loc. bot ital. 1808.

11^16.)

VII. Morpholofie.

Brlqooti J.» Note »ur Ii » conaiBett de d4aaiticuIatioD

do pttiote ches qtu-lques LaMMra. (Areh. srieaces

phys. et naf. 21. .m— 18.)

Viguior, B., Kei hen iies anatomiques sur la cla»si-

fication des Aniliait'e» (58 Fig.> (Ann. BC. oat bot.

9. ser. 4. 1-206.)

VilL Zelle.

Pnhmiasn, F., s. unter Pil/u.

OaldokOT, N., s. anter Bakterien.

Xaautlor, J., und QHaeato, H.. desgl.

Maltaoz, M., et Maaaart, J., unter l'bysiologi«.

SwaUenKrebel, N. H., s. unter Bakterien.

IX. Phjfsiolosle.

Booquerel, P, Sur la longevitd des gruine«. (Gompt
read. 143. 1549-51.)

Fauvel, P., Action des Li-fjumineuses sur l'acide

urique. (Ebenda. 143. 7J 71.)

Priedel, J., Origine des materiaux utilises parl'ovuiio.

(Ebenda. 14ä. 1547-400

BaberUadt, Q.. äinacMmne in PHanzenreicb aur
Pttwptien BOÄaaisciior Rms« (B Doppeltaf., 8 Flg.).

m. Aafl.) Leipng 1808^ 8*. in &

Haberlandt O-, l'ber den (ieotropismus von Omt
Itrpa fiToUfera (1 Taf.). (Sitzgsber. d k. Akad. d.
Wies. Wien, uatb.-natunr. Kl. 115, I. 82 S.)

KStomI, f., Loi de raccroissement en Tolune dans
Irv ;,rl.res, (Cotnpt. reiul. 142. 14H0—:i2.)

Maltaux, M , et Maaaart, J., Sur les excitauts de
la di\i<i<>n relluluirc (5 Tat ). (Rec. de l'inst bot
Jiruxelles IWO. 4. 371-421.)

Motuwyrut, A.. Methode de rechoirbe du fer dans
las tiasuB vivants. (Compt rend. 14S. 1578 - 78.)

X. PorIpllaMniiis wU Vcrcrbmig.

Ponao, A. , l.'autoKuinia uelle piante fanerogame.
Ter/.a (-oiitribuxioiie. (Hull. tioc. but. ital. 1906.

lO'J-l.'j.l

Went, F. A. F. C, and Baaaw, A. H., A caae of
auoganiy with Danylirion airogtidttm Zucc (1 TtS.),

trav. bot n^r 1905. 12 S.)

XI. Ökologie.

Kuaano, 8., Stndies on tbe perennial beriii|iaraiiite

(japani8< Ii). (The hol. mag. Tokyo. 20. 59— (32.)

Maaaart, J., Leslianes, leursmieurs, leuis strurturea.

(Bull. d. 1. Boc. centrale forestiire de Belgique 1906.

7. 8.)

Holler, A. F., Observa^A«« phaenologlcM. fBoL MC
Kroteriana. 21. 218—19.)

Fampanini, R., Kioritiiri invemull. (K. giOTD. bot
ital. 190»5. 1». 207- 29.)

Trottor, A., Illteriori csservazioni üui tubercoli radi-

call di Datüca amnabim L. (BulL nc bot iUL
1806. SHS» )

DlOtE., Anieiseniiflaiij'i'n des .V iiiazimas|iebii'teh. .\iis;

Vegetatiousbilder; herausgegeben von (i. Karsten
und II. Schenk. iV. Umhe, 1. Ueft. (6 Tai.) Jena
1906. gr. 8»

XII. Systematik und PFIanzengeographie.

Beauverd, Q., l'lantae l)aiii.i/i.inae liiasilienses de-

tcrmiuees par ditfi-rents botani^tes et jiublii es jiar

Gustave Beauverd (avec grav.J (Bull. berb. Boiss.

8. »it. 4. 585 ff.)

Bigaiiiot. A., Alcune notlaie sulle Romuka della

flora dalmaU. (Bali. soe. bot. ital. 1906. 45-SS.)

, .MLiine notizie snllc liomuha Aclh- isolc atiantiche

(Canarie, Madeira ed Azorre). (Kbenda IWÖ. 76 81.)

, l.'area distributiva della Plnntiiyo rni^si/o/ia

Forsk. e le aue affinila sislematiche. (Ebenda 1906.

81-98.)

, riteriori notixie iiitorno all' area distributiva di

Eomule« JtnUit l'arl. (Klienda 1906. 99—102.)

Briquet, J., l e devel<)|ipnieut des tl^lIe.^ dans les

alpeg ocridentales avec a|ieri;u Mir les aipes cu
general (8 &ft.\. (l{e.>.ult. ^ icntitiiines du COUgr.
Internat de bot. Vienne 1905. 130—73.)

, Notes Sur quelques phani^rogames rMM* illt6^

essantes on nouvelles du Jura savoialen. (Aich. d.

I. tlore jurassienne 1908. 88. S.)

Coutinho, D. A. X P.. \~ It", n'iltff as inPortupiL
(Hol. soe. liroteriana. 21. 10t>—66.)— , Nota Bobre o Omith^ähm imifWm» OuwI.
(Ebenda. 81. 181-t>2.)
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Davoan , J.. ( i>'(igra|iliii' botaniiiii«* ilii Portugal.
(Hol. Mii, liiiiirriana. 16— ^fi.i

Davenport, £. B., Arenuiia groenlandmt uii Mt. M«n8-
field. (Rhodora. 8. 114.)

TedtaolMailMk B., SeeoKi Toy«fe an Pamir (1 grav.)-

(Bull. Imb. BoiBB. «. s^r. 4. 5t7—8S.)
Vernald, ILIi., Paronw hvi urgyneoma in New Ebb-
Und. (Rhodora. n. 101-4.)—

f A new vanoty of Carm mterior. (Ebenda. 8.

114—15.)

Haokel, Gramlnea nova das ilhati de Cabo Verde.
(IM. S.U-. Broferiana. 21. 179—82.)

Hayata. B., Oii a ncw siioiics of AjHxyHticfif froiti

Foriiin-M. ( Thf bot. miiK. Tokyo. 20, .M— •'('„'.

I

, CoiitriliiitiDiis III! tiie dura of Mt. Morrisuii.

iKI.iMKi«. 2»>. 52—-VG.)

Hooker, J. D.. An f|iitoine of the british iiiiliau

Kpccit's of Inipiiliiiis. l'art III. Speiii's of thi*

wcstorn (Deccan) Peiiiusula. frooi central India to

Travancore. (Ree. of the bot sonr. of India. 4*
37-.^8.)

Knight. O. W., Violn Novae-, in ihr l'cnobsi ot

Vall. y. (IMiodora. >». II;', t

KrauH. Q.. .\iis ilir rHaiizen»dt l|]l^l^lallkt'll^.

VHI. ,s"r W<;(«(-lIal(lc (2 Tat.). (Vrrh. i>bys.-im;d.

(A-s. Wuiüi.urg Ittü«. N. F. 2N. 241 Iii.)"

Maidon, J. Two Synonyms of Kiu-ahtpln* mju-
teUata Sn. (Tlie journ. of bot. 44.

Marls, B. J. de, Flora liigitanira cxsircata. On-
tntia XVIII. (Hol. SOC-. Hiotcria ua. 21. ICC Till

MatÜrolo, O., l'rinia roiitril>ii/iiini allu stMiÜM iti-ila

flora ipogea del Tortugallo. (Kbeiida. 21. Hti lOti.)

Moore, Bpenoer Ije M., AlabaMtra diveraa. i'art XUi.
(a pl.) (Tbe jMm. oir bot 44. SH-Mw)

PuRBley, H. w., Note* on Comidi plante. (Ebenda.
41. 2ai-;w.i

Robb. II.. ( Ontiihu/.ioni ulla <nnu^n-ii/.a della llora

Bicula. (Buli. Koc. bot iUl. 1906. :t8-4&)

Balmon, O. K, Carrx notes. (The jonm. of bot 44*
»4-27.)

Bampaio, Q^., CoBtrilM^iöties para e eatudo da flora

Krtueueza. Gen. Mamkm. (Bei. eoc. Broteriaaa.
. f-ir..)

,
//nf, !/.,-(,, (Klicnda. 21. 1S2- -'<>9.)

Sprenger, C. , Xitnlaitaihia (l{i< hanlin) Krhmunni
coccinea (1 Taf.). (Gart«iiflora li^Oti. .>>. .'{:'.7.)

Vaooari, L., e Buaer, B., Staxioni e forme di Aldu-
mille nuove per la flora valdoitana. (Bull. eoc. bot.

iul. 1906. 59-72.)
|

Visier, H., B. unter Morphologie.

Weiss, F. E., siict(iit'> ot \rü< talioii at liomc and
abroad. II. Sonn- Hspi i i- i>| tli« vt'nt'taiion of Soutli

Africa. l'art 11. .Natal and tlie Transvaal (2 Taf.,;

3 Kig.). iThe New l'hylolugist. 1—9.)
j— , l'art III. liho.lesia and tbe Victoria falls.

I

(Ebenda, ö. 03—96.) i

IRniltford, H. N., The Vegetation uf thu Laiiiao forest

reaerve (27 Taf» 1 Kartet (Tbe Pbilippiae journ. of
e. 1. 918-432.)

XIII. Palaeophytologle.

Bcrtnind, P-, l'araitt'ri-tiijiit's du
/:h<ltll!l ./m.'iT; Ii. K. (('lltll]?t. Ifllll

ti|ii' de r.l(W<i-

Jk', 1445-47.)

Köhne, W., l ber die ätaiuiiie der •'X^/^unt-n (Siegel-

baiinit ) (6 Fig.). (Natonr. Wocbenschr. N. F. t,

Nathorst, A. Q., Kfiiierkungen aber CMhrtflm»
mmisi iiiidfx Urungniurt iiud JJhüoMiOfitefis «rwMlo
Nathorst (:( Taf.}. (Kiingl. svenaka Vetenskalie Akad.
Uandl. 1906. 41. 14 S.)

Weiaa, B., On tbe tyluBes of liackiodlien» conmfc^
(2 Fig.). (The new pbytologiit 6, 82-81h)

XIV. Angcwindte Botuft.

CoatantLn, J., et Oallaud I., Axclrpüinh'at noutfllf.s

de Madagaiicar pruditisant du caoutclioiic. (CompL
read. 16. 1S54-M.)

XV. Teratologie und Pflaazenkrankheiten.

BeanTorlo, J., Sur la maladie des PMmteB dnr ai
Onvmmia veneUi (Sacc. et Sneg.) Klobahn IGlotDu-

pofhm mrmteqmuH (t'uck.) oacmnloj, particuliere-

Dient dann lea p^pinicres. (Compt rend. 14S.

BlaririKhera. L.. I'roihntioii di> feiiilli - cn cornet

pur iraütiiati-ni«'.i, (Klienda. 142. l.")4.") -47.)

Houard, C, Sur l'idi-ui ili' d'' sirm'tiirc dt^ galles

invidiiii .ilf^ i't dl'^ t;allps des ]«oiisS('R iViiilltes «li'ü

f-:„,,h„,l,.-. fi-üiciida. 142. 14:i.". I

Malkoft', K., Weitere I ntersuclmtigen iiber die Hak-

lorienkrankheil auf >V.4<imio» Oll«ttlab (4Taf) (Bakt
/eutraibl. 11. lü. 664 -66.)

XVI. TcchBlIb

Aobard, Ch., et Aynaud, M., Sur le r6le du cblnmrc

de sodiuin dann rimiir^gnation hystoloiEciqne des

tisBus par l'argent. (('onipt. rend. 142. I')"I -72)

Toni, G. B. d., .Sul reageute di Schwci/er. (Atti r.

istiiiito vfneto di adeuMi lettere ed arte, tt»

693—96.)

XVII. Verschiedenes.

Asoherson, F., Nachrichten über das Leben von

\N ilhelin von Spmner. (Bnfl. herb. Boiii. 8. tir.

i. W2—84.)

Biiiiiicioni, Q., Di/ionario di botaatca fuerale.
.Milano 1806. 16« »26. S.

Briqaet, J., Jean-.Marc-Antoiuc Thury(lPortr.)i (Arch.

»r, phys. et nat. 21, 412—28.)
Britten, J., Ilard^iicke'a botanical dravinia. (The

jottin. of bot 44. 885-^1.)
DSrflar, J., BoCaniker-FortriUs. Liefg. 1 o. 2. Wien

1906. gr. 8».

Ilierfli eine Beilage von fi«lHrl4er Boratraeger
in Berlin.

V.inlf ,\ 1. 1 f i 1 u Dg ; OrijjmaljLlijnJluiiKi'n. .Ii4hrli<h IJ ]\r(l.>. an Irt VlMniit».

SwbH« Atttriluni;: K>-«pr«chttngrn. Inliall^augalieu iihk. .la)iil..li Jl .V uninj'rii, am 1. und
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, Banr. Erw., Znr Ätiologie derl
inTektiOien PtDBeliieruog. H u n g e r , F. W. T . , Nene

{

Thonrio zur Ätiologie der Mu^aikkiankln it des
j

Tahiiks. I> e r s e Ih e
,

rnter.MuliMiii^rn iiml He-;

trachtiin^i'ii ülicr tiii: M'isaikkranklu'it liri 'I'aluiks-

pllan/e. IJaiir, Erw., l lier liir infcküosi' (hl"-,
rost- der Malnuein. — (i ii i 1 1 i e r ui o n d , A.,
Keinarques sur lu kanokinese tli-s A »^cuniyciteg. — i

Blacknian, V. H., and Frast i , II. ('. J.j Further
Ktiidies Oll tlie sexuality «f tUe Uredivitf- —
Nirhols, .s. 1'., The näturc aud origin ot thei

bittucleated cell« in some Basidiomycetes.— Ewar t.

A. J., The inflaence of comlatioa apon siae of

leaTea. Mathuse, O., Über abnormales Mkaa-
dires Wachstum vun Lanbidattcrn, insbesondere von
Blattstt'rkliiigen dikotylcr Pflanzen. — Wiegsnd,
Karl M., Sume studieH regarding the biology of

bods aad tviga in wiatar. — Hm« Uterfttar.

Banr, Erw., Zur Ätiologie der infektiOsw

Paoachieniiig.

(Ber. d. d. bot. Ges. 1904. SS. & 458.)

Hunger, F. W. T., Nene 'Jlnoiii- zur

Ätiologie der Mosaikkrauklieit des

Tabaks. (Vorl. Mitt.)

(Kbenda 1905. 88. S. 415.)

—
,

Untersuchungen und Betrachtungen

n)jer die Mosaikkranklieit der Tabaks-

pflanze.
'

(Zeileehr. f. Pflanrnnkrankb. 1905. 1«. Heft 5.)

Baur, Erw., Über die infektiOee CSilorose

<li'r Malniccm.
(biligKlM T. (I. K. rp ufs. Akail. d. \Viss.'l!Hj6. 1. S. 11.)

Schon 1Ü04 hat iiaur in einer vorlüu&gen

JMitteiloag danmf anfmerksam genaeht, daA der
l»ekiiiintp Schloß, nach tleiii alle Iiifcktions-

krdukhdteu von parasitiiren Orgauisiueu her-

rühren mtlssen, keineswegs durchaus zwingend,

daß vielmehr eine Vennehrung des Infektions-

Ktoffs auch denkbar ist, wenn derselbe nicht ein

(ir^'aiiisiiius ist, und als Typus t'iner solrhfii

austeckeudcn, aber nicht durch Orgauibuien her-

vorgerufenen Krankheit betrachtet Banr dort

silioii die infektiöse Panachierung (partiolle

Chlorose) der Malvaceen
,

die, soweit bekannt,

1868 in England auf einem Abutilon striatum

auftrat. Die Pflanze mit ihren gelb und grün

marmorierten Blättern wurde zunächst vegetativ

vermehrt, bis 186'.) Lemoine entdeckte, daß

Reiser darseiben, auf ^raublättrige Unterlagen

derselben Art gept rupft . die Albieatio aof die

neu entsteluMulen 'I rielie der l( t/t> ri'ii ülKTlnigen,

daB also diese Art der l'auachierang zum Unter-

schied von allen anderen bekannten PUlen an-

steckend ist. Die Kcniiliiis der infektiösen

Chluroüo wurde besonders durch Liudeniuth
erweitert, der auch seigte, daß, während manehe
.\rteii für liie Krunkheit sehr einpfänglicli -iii'l

(Abutilon striatum, A, SeUowianum, A. indicumj,

andere aosnahmslo« (Ä. arbommi^ oder doch teil-

weise, in einzelnen Individuen (XifotMia mtifiMo)

durchau» resisteul sind.

Banr, der 1906 zanftchst die wichtigen

KxperinientalerRclmisse seiner Vorgänger ülier-

sichtlicb zasammeobteUt, bat unsere Kenutui» der

infektiflsen Chlorose durch eigene systematische

Versuche aulU rurdentlich erweitert. Zunächst führt

er den Nachweis, daß der Ansteckungsstoff nur im
Lieht und nnr in den bunten Blattpartien gebildet

wird bezw. sieh vermehrt: Heraulite er buntbiiittrige

rflanzeu (Abutilon Thompsoni) aller lilätter, und
ließ er sie dann im Dunkeln austreiben, so worden
bei spilten r (Jesviilmung ans Lieht nur ilie untersten

lilätter der Triebe noch albikat, die <il>eren w urden

rein grttn, nnd wurden die unleren liUtler recht-

zeitig entfernt, so blieben die Triebe auch grün,

äie waren gebuud geworden. Ahnlich verhielten
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sich die etiolierten Triebe albikater Pflanzen, die

ohne EotferouDg der alten Blätter ins Dinlde
gebracht waren. Aach dauernd Im Liebt stehende
l'llaii/cii gosuiHleti'ii grorjfiilcils, wenn ihiu'ii nicht

nur die alten albikatou Blätter, sondern auch die

zwei Ms drei ontenten Blitter der neu entstehen-

den Triebe genoinineu wurden. \V(t die CiCHundung

unvoUbtikudig war, d. h. wu es nicht gelungen

war, alle neu eotst«lieiiden gelbfleekigen BIfttter

auf diese Weise za entfernen, da wurde aneh die

Pflanze allmühlich immer wieder buutblüttrig.

Das lieft sich aber sebon «rbiiidem dadnrefa, daft

man die pelhen Flecke ans den ersten vereinzelt

gelbtieckigcu Bltitteru gleich nacli dem äichtbar-

werden aosscbnitt. Der Besitz albikater aas-

Rcwachsener lUiltter und Liehtzutritt zu ihnen

erwies sich Überhaupt als conditio siue qua aoni

für die Übertragung der ranachOre nicht nur
auf nene Sprosse lierselben l'tianzo. sondern auch '

bei der 'l'ransplanlution. Kubeude Knospen pa-

,

nachiertcr I'Hanzen geben allerdings, wenn siej

zu einer Zeit gebildet waren, wo ilic Pflanzen

'

bunte Hliilter bettaßd'n, liunthlattrige I riebe, in-

foieren aber nicht, solanue sie ruhend bleiben;

sie enthalten den ^Virus" iu ruhendem Zustande,

erst in älteren bunten Itlättern wird der „Virus"

frei und infcktionstüchti);. Weitere Versuche
machen wahrscheinlich, datt der „Virus" nicht

mit dem Tranftpirationsstrom wandert, sondern
in der Kimlc

. Die Ininiunilüt des Abutilon ar-

boreum scheint auf einem indifferenten Verhalten
gegenober dem „Virus* za bemhen, nicht anf
llindunit oder VeniicliinuL- lii --cllicn : wenigstens

wurde AbutiltM itfdU tim, auf Ä. arboreum gepfropft,

das seinerseits mit bunten A. Jltomp$om vor-

l)nnden war, buntMiiltri};, wahrend aiulerseils dii

Triebe eines zuvor mit buntem A. llumimni ver-

bundenen A. arboretm bei nachheriger Pfropfung
anf A. sirialiim diese sehr empfiinL'liclie Art

nicht buntblattrig machten; eine Vermehrung des
„Virus* im immunen A. mixtmm flndet also

nicht stall.

l nter den ino{,'iichcu Ursachen der infekliüseu

Kuntlilaltri^'keit sehlieIH Baur zweifellos mit
Iteelil die frcwöhnliclie fonnative Heeinflussung
der l'lruplungs.synibionlen aus, da diese stets

vorübergehender Nalur und an die Dauer der
Symbiose gebunden ist Et)enso verwirft er die

durch keinerlei Analogie gestutzte und nichts;

erklärende Hypothese, daß infolge der Pfropfung!
der eine Symbiont in den stoflniehen Grundlagen
seiner erblichen Eigenschaften venind« rt sei. ein

neues Merlimal erworben habe. Vielmehr nimmt
er, wie bereits aus dem Vorhergebenden hervor-
geht, wohl mit Recht an, daß ein „Etwas", ein

„Vims", von dem dnen Symbioiiteii in dm aadeni j

Ubergeht und die Buntblättrigkeit von einem anf

den andern aberträgt. Dieses .Etwas* mnfi in

den kranken Pflanzen sieh vermehren. Die nahe-

liegende Annahme aber, als handle es sich am

Organismen, in unserem Falle wohl um allra-

mikroskopische, hftlt Baur ans folgenden Grttndc«

für ausgeschlossen ;

1. Der einzige Weg der Übertragung der

Buntblättrigkeit ist die Verwachsung einer bnutei

I'tlan/e mit einer t^riiiien. Das Kort bestehen dn
hypothetischen Oiganismus wäre also, bei der

Seltenheit von natürlichen Verwachsungen, ge-

bumlcn an gärtnerisclic Transplantationen; ja. er

hatte vor 1868 Uberhaupt nicht existieren kuunuii.

Die Existenz eines solchen Parasiten wftre

denkbar.

2. Sehr sonderbar wäre für einen para^itiscben

Organismus die Abhängigkeit seiner Vermebrug
vom Licht, die für den „Virus" der infektiiiseB

l'anachierung nachgewiesen ist.

8. Ebenso sonderbar wäre, dafi der Parant

nicht mit dem Transpirationsstrom wandert, and

endlich

4. wäre ebenso sonderbar fiir eim u l'arasiten

die Tatsache, daß er zeitweise, iu den jongeo

wachsenden ISlättern bis /u einem gewissen Eot-

Wicklungsstadium derselben, festgelegt wird.

Baur hält indes selbst die drei letztes

Gründe einzeln nicht für durchschlagend ; nur das

Zusammentreffen der drei Unwahrscheinlichkeitcn

und ferner die unter 1. mitgeteilte Überlegang

liefern nach seiner Ansicht einen bindenden Be-

weis, dali es sich bei dem hypothetischen Virus

der infektiösen Buntblättrigkeit nicht um Oigi^

nismen, sondern um bestimmte Stoffe handelt,

rinl /war nimmt Baur an. dal5 es >iili mii <'iii

ätuffwechsclprodokt der kranken i'tiauze handeil,

um ein „Toxin" , das sich ,
ganz wie nach der

K h rl i e h 'sehen Theorie die To.vine sich an die

Seitenkctten der von ihnen vergifteten i'U«nu-

komplexe binden, so an gewisse Molektlgm|ipn
in den einlirvonalen Hlatt/ellen anhängt. Znm

Unterschied von den bisher bekannten Toxinen

kann indes das Baur 'sehe hypothetische Toatia

der infektiösen Clilornse unter gewi-sen Uiiiständsa

, wachsen", d. h. neue Toxinmulckelu aus anderen

Verbindungen abspalten oder synthetisch neu aof-

bauen. Die unter dem frleiebzeitigcn KintiulJ

des Lichtes neu gebildeten ioxiuniengen \saijdera

dann und verbreiten die Krankheit.

Während Haur die von ihm bereits 1904

erörterte andere Miigliehkeit, dali nämlich das

hypothetische giftige Sloffwechselprodukt . da-

Toxin, die unter seinem Eintiuli veränderten IJlatl-

Zeilen und iilattpartien zur Neubildung desselben

Toxins narege, fllr weniger walirpehdntteh hittt
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ist Hanger in seinen beiden Mitteiinnpen gerade

auf diese verfallen. Hei Hunger 's Ausführungen
handelt es sich nicht um die infektiöse Chlorose

der Malmuten, sondern om eine äußerlich freilich

xiemifefi ihnlieb« Panachiemng der Tabakspflanze,
die viel lirluindrltp Mosaikkrankheit, die ab-

vechsolnd auf Bakterien, tiüssigo Organismen (Cou-
taginm Tl?am flnidum), oxydierende Enzyme nsw.
znrflckpcfflhrt ist. und die sich von der iiilVkliriscn

Buntbl&ttrigkeit der Maivaeeen besonders dadurch
nterseheidet, daB xar Infektion bereits der Saft

kranker Pflanzen genilut, die Krankheit also nicht

allein durch die lebende kraiüte l'tianze Qber-

tncen wird. Hvnger IftBt die IttereB und
neaeren Theorien über die rrsache der Mosaik-
krankbeit Kevuc pausieren und kunitnt zu dem
Ergebnis, daß keine derselben befriedigt ,' und
daß keine derselben ex|ioriiii< iii»'ll uenflgend ge-

stützt ist. Nach seiner i itjium Theorie wird
das Toxin, das <li<' Mosaikkrankheit erzeugt,

stets im Stoffwechsel der TiibakpHanze ge-

bildet, bleibt aber in normalen Füllen unschädlich,

während es sich „iiei /u stark gesteigertem Stolf-

weclisel »nhttuft and dann Störungen verursacht

wie bei der mosaikartigen Runtblftttrigkeit."

Ferner ninnt Hunger an, dal) „das Toxin der

keineswejjs die 1'ber/eugung von der Notwendig-
keil oder auch nur Zvseckmilßigkeit d< r Hypothese
eines autokatalytisch wirkenden Virus gewinnen

können. Trotz aller Einwände, die er sich selbst

macht, scheint ihm immer wieder die Hypothese
eine verdächtige Ähnlichkeit mit dem pcrpetuum
mobile zn besitzen bezw. einen Anklang daran
oinzQseliKeBen , so daß er ztmftehst noeb an der
Aiinaliiue von siehtinrsn oder ultramikroskopischen

organisierten Erregern der Krankheit festhalten

möchte, und dasselbe gilt mcb ftr die infektiöse

Chlorose der Mabacmi. Der Tlanpt^rruiid. wes-

halb Uaur einen parasitären Charakter der Er-

kranlrang ftr rasgesehloesen bUt, ist ja nur dann
ilurchsrhlagend , w<'iin inan :ils T'rsarlic pinen

obligaten , auf lelicnde Mahucren angewiesenen
Parasiten annimmt. Unsere Kenntnisse erlauben

uns freilich zunächst nirlif. andc is als liypofhi tisch

eine Existenz des Virus aulUrhalli der lebenden

MtAvaeee anzunehmen, und diese Annahme bringt

sogar gewisse Schwierigkeiten mit sich. Immert
hin dürfte das Leben eines organisierten Erregers

der infektiösen liuntblättrigkcit außerhalb der

Pflanze von vornherein nicht unmöglich zu nennen
sein. Zweifellos bedarf — damit stimmt anch
Haur überein —- die Frage noch weiterer und

MoMdklmuikheit , welche ]irimär durch äußere , umfassender experimenteller Bearbeitung. Wabr-
Reize produziert wird, Ahig ist, beim Eindringen

f

scbeinlieb werden sieb dabei aneb noch andere
in normale Zellen eine i>liysiolMiris( lic Kontiikt- Failr von infektiöser Chlorose finden.

Wirkung auszuüben, mit dem Erfolg, daU sichj Jedenfalls ist es ein Verdienst Baur's,
dort sdrandir dasselbe Toxin bildet, mit anderen nicbt nur die ganse Frage wieder aofgeroUt and
Worten, das Mosaikkrankheilstoxin befHtzt die ' durch znlilrciclic wohldurchdarlit«- Versui-lio weiter

Eigenschaft, physiologisch - autokutalytisci« zu
j

geklärt, sondern audi darauf uutmerksam gemacht
wirken." Als das Auftreten der Mosaikkrank- za haben, daß allerdings der Schluß aus der

heit besonders begünsti'_'onder Faktor in Deli
j
Übertragbarkeit v<m Krankheiten auf Verursachung

bctrachiet Hunger die dort aufs iiulierste ge-

triebene Hoch/.iicbt des Tabaks, <lie auf möglichst

zarte, dilnne Hliitter hinarbeitet. J)adurch ist der

Tabak bes«»nders emptindlich geworden.

Nach Huip^'er's Theorie entsteht das als

Ursache der Mosuikkrankheit angenommene Toxin
sehr häufig primär unter dem Einfluß äußerer

Verhältnisse, während bei der infektiösen l!unt-

blättrigkeit derüfa/meeeM diese primäre Eittstehung

soweit bekannt nur einmal vorgekommen Ist.

Waliieinl Raur durch zahlreiche Experi-

nieate unsere Kenntnis außerordentlich bereichert

nnd dadurch gleichzeitig seiner Theorie neue
Stützen geschalTen bat, liesi liiilnkt llunirer sich

wesentlich auf die kritische Besprechung der

llteren Theorien und auf die Deouing nnd Ver-

wertung iilterer Versuche und Beoliaclilungen in

seinem Sinne. Kef. gibt gern zu, daß der Beweis

ftr die bakterielle oder Oberhaupt parasitische

Xatnr der Mosaikkrankheit nicht geliefert ist,

hat aber aus den Ausftthrungen H u n g e r * s

durch Organismen nicht durchaus zwingend ist.

Behrens.

OililUenilond ,
A., Remarques aur la

kaiyokin^ des Ascoinye^tes. 3 Taf.

(Annales Mycoiogici 190.^). .1. :H:!-61.)

Maire hatte in verschiedenen vom Verf.

zitierten Arbelten angegeben, daß die Zahl der
Chromosomen bei der Kernteilnnt' im Ascus sich

auf vier belaufe, während der Verf. eine bei ver-

schiedenen Spezies wechselnde Zahl gefanden zn

haben glaubte. Dnrcb neue Untersuchungen an

mehreren Arten konnte er seine Angaben be-

stätigen nnd zugleich unsere Kenntnisse Uber die

Ascusbildnng nnd Kernteilung erweitern.

Hei Arrtahild l<ninmdas fand er eine schon

von Maire tiu i [ihflinui sucosa besi-hriebene

Art der Entwickelüiig des einkernigen Ascus wieder,

die darin bestellt, daß in der zweikernigen End-
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zelle der ascogenen H>-pbe die zwei Kerne ver-

Kchnclnii. Bei Petiga OaUnm dagagen entwickelt

sich der junge Asrus seitlich an clor vnrlcf/tcn

zweikemigen Zelle, indem hier ebenfallä die beiden

Kerne verschmelsen. Die letzte Art der Ascas-

biMruiu weiclit TOD dem weitverbreiteten Typus
wenig ab.

Die KemteihiDg im Asees Yerilalt nnfcefthr

Iwi allen untfrsuclitfii Arten gleirli. Der Verf.

fuid, daU Protochromosomcn , die darch Ver-

Behmelmmg die Cliromoeomen Ulden tollen , wie

Mairc aniiilit, Iipi sämtlichen Arten, mit Ansiialimo

vielleicht von Galadhtia fiucctisa, wo sie nach den

vorliegenden Untersuchungen allenfalls vorhanden
sein könnten, nicht vorkommen. Von Anfang an

ist eine bestimmte Zahl von Chroniosomen nach-

snweisen, die während der drei Teilungen im

Ascas dieselbe bleibt. Der ersten — hetero-

typischen — Kemteiinng geht eine Synapsis vor-

aus. Diese Angabc stimmt wie die, daß die

zweite und dritte Teilung homotypisch sind, mit

der Harper's Uber PhyUactinia Bberein. Bei

der Kleinheit der Objekte ist sie iillcnlings mit

einer gewissen Unsicherheit behaftet. Es handelt

sieb mehr am ein WahndieinUclunachen als am
ein exaktes Ileweisen, wie ftUcb der Verf. zngilit.

Waren die Vorgänge richtig beadirieben, so würc
eine anfiallende Ähnlichkeit der Kemtetlnogen
im Asrns mit den Kernteilungen bei der Sporen«
bildung höherer Pflanzen konstruiert.

Die Klirang der Streitfragen wird in erster

Linie davon abliiintren , oh es gelinjit , iilmlich

günstige Fonneu wie l'hyllactinia auch in anderen

Asooroyeetenfiunilien anCraHnden.

P. Clansfen.

Blackman, V. H., iiiid Fräser, H. C. J.,

Further studies oii tlie sexuality of tlie

Uredmeae.

(Annais of Botaay 1908. 20. 95-48. 2 Doppellaf.)

In ihrer Arlieit Iteriiliten die Verf. V(ui

weiteren Studien über die bexualitüt der Ure-

dkteae, die heeondera dadurch von Interesse sind,

daß <lie l'iitersiieliiiiv.;en ainli anf Urrdir.rne mit

abgeküuteiii Knt\^iekclungsgange (Mikro-, lA'pto-

fonnen) ausgedehnt wurden. Leider konnte ein

voller Krfolg bei den zuletxt erwähnten Formen
nicht erzielt werden.

Bei allen behandelten Spezies lassen sich

II\ ]ilien mit ein- und mit zweikerniffcii 7i !Ien

nacliweiseu. Hei Uromyces Potte und I'uccinia

Poonm war die Entatehmig der swtikenügen

Zellen direkt zu verfolgen, bei den übrigen Arten

dagegen nicht. Die Verf. denten (eiehe Referat

Bot. Zit,'. 10(ir.. II. AM. 72) diesen Vorgang

als Sexualakt uml unterscheidcu auf Gmod der

neueren Untersuchungen dreierlei Typen, cffoAar

durch Übergänge iniieinander verbundener, sifl«

einkerniger Sexaui/ellen

:

1. Typus. Die als minnliehe nnd weiblielie

Sexualorcaiie funktii)niercnilen Zellen sind von

den vegetativen verschieden (die Verf. sprechen

von fertile cells) : JVdamjMora JiMfrMpi. (Uicriicr

peh(»ren anch die v<m Chri-^fman studirrtcn

Spezies Phragmidinm spectosum , Caeoma nitcns,

Uromgeet (haam. [Bot. Oaaette 1905. W. 26?.})

2. Typus. Kine Sexualzelle (fertile cell) ist

von den vegetativen Zellen zu unteraelieiden, die

andere nicht: Urom$ee$ Ahm, Puednia Foanm.
(Hierher pehtirt anch das früher [Ann. of I!ot.

IdU4. IH. 82:JJ von blackman bearbeitete

I^ngmidkm rjotaeswn.)

Typus. Deide Se\ualzelleii sirnl von vege-

tativen Zellen nicht zu unterscheiden: ihtcehuB

MtÜMieearttm, ^eania Poturtm.

Purcinia J'onrum kann sich also versdiieilen

verhalten. Die übrigen untersuchten I-'orwen

lassen sich nicht mit Sicherheit in diese Obersidtt

einreihen.

Welcher von den drei l'ypen der ursprüng-

liche isf, kann man bisher nicht sagen. IMe

Ileantwortiini^ der Fraiie hängt eng zusammm
mit der nach der l'hylogenic der Urrdincae über-

haupt. Leiten sie sieh, wie Ref. mit den Vert

vorlilufig anziinehiMcn ^'eIIeil;f ist . vnn ^nlflnii

l'ilzen al), die Sperinatien und ('arjn)gone mit

Trichogynen besaßen, so wird man sich frsgen

müssen: Hatten diese Pilze Einzel- oder <>nipiien

carpogoneV Damit, dali die Verf. die diffe-

renzierten Sexual/elleu der Uredineae für ^fertilf

femalc cells" erklären, entscheiden sie sich nach

Meinung des Ref. für das letztere, l'ni diese

Auffassung zu stützen , könnte niMl iwei Wege
einschlagen. Entweder mUftte man versuchen,

klarzulegen, ob die motmaßlichen „fertile feniale

cells" /nein imler in ileinselhen Verhältnis stehen

wie die Uruppcnascogonc von Pyronema, d. h. ob

sie ans einer Ilyphe hervorgeben. Oder msn
müßte Zwischenfurnien /\vis(ii<>n triilioj:ynfilliron-

den und trichog} nlosen weiblichen äexaalzelleii

auffinden. Das letztere wire Sache des Zuftüs.

Die Sevnaliliit könnte aiieli völlig neu ent-

standen sein
i
dann wären die unter 3 aufgcführtcu

Formen matmaAlich die ursprünglichen, die aater

2 nnd 1 die abgeleiteten.

Im ersten Fall wäre das Aocidium ein ein-

heitlichen Gebilde, im letzten Fall ein — wie
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die Verf. »ich ausdracken sonis of female

r^radutiTe orgau.

Über üe einzelnen Formen hMht folgendes

in sagen: Uromifces Voae (SpermogoniHii und
Aeddien auf Hanum ulus Ficaria) eutwiikolt

Hyphenknäucl unter der Epidermis der Unter-

seite des I3lattes. Die Hyptien difTercnzieren

sich in eine obere Masse von leereu und eine

nntere von stark gefällten einkernigen Zellen.

Diese sind es, welche zn Ursprangszellen der
Aecidios])i)ren werden, dadurch, daß aus einer

lieiiiicliliart« II, wie eine vegetative Zelle anssehen-

den ein Kern in sie einwandert. Die zweikernigen

Zellen, von den Verf. Basalxellen genannt, sind

in größerer Zahl vorhanden und Vw^n-n nulifzu

in einer Ebene. Darch Teilung liefern sie in

bekannter Weise — die Kerne teilen Sick kon-
jugiert — zwcikornige Zellrn, die in der HrilHMi-

fulge ihrer Entstehung, also basipetal, in je eim-

Aeddiospore und Zwisehenzelle xerfiillen. Dii

mittleren Zellen der anfanijs ^'osrhlusscnen Pcridie

entstehen höchstwahrscheinlich durch Umbildung
der snerst mm den mittleren Bisalsellen ent-

stnndfiion Aeciiliosporcn. Die Entwickelung der

iiul^ercu l'eridieuzellen ist lange bekannt.

Piteeimia Poantm (Aeddien Mt'TussUago
Hirfarii) verhält sich im wesentlirben wie Fro-

mj/ces Foac. Erwähnt werden mag, daU nicht

selten drei- bis vierkemige Aeddiosporen vor-

kommen.

lici Melampsora Jtoslivpi (Aecidien anf Mer-
curialis perennis) gelang es zwar den Verf.

nicht , die Kntwirkelung der Hasalxellen zu he-

obachten, aber die Form gehört ohne Zweifel

Bum Typus 1.

Die Entstehung der zweikemigen Zellen hei

der I.eptofdrni l'u'citiin Mnlvncetirum (auf Midva-
crtie) konnte nicht aufgeklart werden. VicUeicht

bilden sie sich nach dem Typus J. Man könnte

allerdings auch an ein Konjugiertwerden zweier

in einer und derselben Zelle liegenden Kerne

denken.

Am wenigsten wissen wir Iiis jetzt (iher die

Mikroformen i'uccinia Aduiac, Urumifces Scillanim

md ütemjfees Fieariae. Wo die Zweikemigkeit

beginnt, ist ^-mi/ unklar. Und doch wäre es

von großer iudoutung, darüber näheres zu er-

fahren, weil eine genauere Kenntnis dieser Formen
Anhaltsininktc dafür gehen kiinnte. wo und wie

bei den höheren liasidiuniyceten die ZweikcnuK-

keit gewisser Zellen nstaode kommt,

P. ClaisTen.

Nichols, S. P., '^rhe natiire and ori«rin

of the biuucleated cells in some Uasidio-

myx^tes.
(Traiisactions of the Wisconsin A<!iJemv of scii-nces,

arts and lellcrs. 15. 80—Tu .Madison

[Thesis subniitted for the deuree of Doctor of

Pbilosophy University of Wiaconsiii.]

Unter Leitong von R. A. Harper unter-

suchte Mil5 Nickels eine Reihe von Hasidio-

myceteu, in der Absicht, womöglich die Ue-^
devtong and Entstebnng der xweikemigen Zellen

~

dieser I'ilze zu ergründen. Die Resultate» >inil,

wie kaum andere zu erwarten war, nicht lücken-

los, Abw dodi so wichtig, daB es aach jetzt noch
— die Arbeit ist bereits 1004 erschienen —
gerechtfertigt erscheint, sie un dieser Stelle zu

hesprecken.

Das Material wurde teilweise durch Rein-

kulturen gewonnen, teilweise im Freien ge-

sammelt.

Die Entwickeln:!!; von lliiphnh^ma pcrplerum

und einer Cf^rinttö-äpezies wird ziemlich genau
gesebildert. Die Sporen beider Arten sind an-

fangs einkernig. Der Kern teilt sich aber sehr

bald nach seiner Einwanderung in die Spore, so-

daß in den reifen Sporen regdmftßig swei Kerne
zu beobachten sind. Diese wandern sehr bald

in den KeiniM'lil.un h ein und teilen sich bei den
beiden Spezies verschieden schnell. Der Keim-
sclilanch von Iltf]ihiilüm'i Lckoininf, bevor er zer-

legt wird, selten mehr als H, der von CoprinuS

bis zu ;10 Kernen. Am Myeel, dessen Zellen viel-

kernig sind, entstehen bei beiden Spezies ein-

kernige Oidien. Die Entwickelung von HyphoUtma
konnte in den Kulturen nur bis zu diesem i'nnkte

verfolgt werden, da sich Frachtkörper nidit

bildeten. Bei Coprinus lieBen sich in der Petri-
schale vollkommen entwickelte Exemplare liehen.

Die Untersochnng der Fruchlkörper— bei Hifpho-

lomtt von solchen ans dem Freien — zeigte, daft

ihre Zellen, s<»!ani:c ^ic jun,.' vind , zwei Kerne

enthalten. Später werden die Zellen des Stiels

mebrkemig. Im Übrigen bestätigt die Verf. die

Befunde von Wäger, Harper, Rahland nnd
anderen Forschern.

Wie die zweikemigen Zellen znstandekommen,
konnte Mil5 Ni<'liol> nicht klarlegen. Sie be-

spricht nur verschiedene Möglichkeiten, ohne sich

aber für eine sa entscheiden.

Von besonderen Interesse ist die Tatsache,

daß Rbizomorphen vcrschiedt'^ier, systematisch sich

sehr fernstehender Spezies (Jl^plwlowa, JjCpwta,

Lycoperdon, Didyophora, Paria, PMiUia) zwei-

. kernige Zellen enthalten.
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Man wird als festgestellt ansehpii können,

datt die Zweikernigkeit ««der bei allen Formen
au der glcichni Stcllr des Knt« ii ki'linii;v|;t (>iv|aufs,

noch unter Mitwirkung bestimmt gebtalteler Orgaue
«Dtsteht. P. CUatfen.

Ewart , A. J., Tin- iiiHnonco of oor-

relation iip«n size ot' leuvc8.

(Ann. of botuy. ToL XX. No. LXXTU. Ina. HOS.
79-82.)

Mathnse, O., Über abnormales aekun-
dUres Wachstum von LaiibblUttcm, ins-

bei«on<len> von BlattsteckUiigen diko-

tyler Pflanzen.

Inaag. Diss. d. Berliner l'nivcrs. 1906. 8*. 49 8.
1 Taf. in. Textabhildiinffpn.

Ikidc Arbeiten knüpfen an Lindem u^tk 's

(Der. d. d. bot. Oei. 1904) Beobaehtnngen'llber
das Warhstum als StPckliiiftP lu luiiideltcr Blätlcr

ait. Ewart fand, daü an entknus|iten Unden-
BproBsen die allein tbrig gelassene Endknoepe
ntiionn (irol'o Üliillcr entwickelt, daß abor ein

IwreitH ausgcwiuliscni's Blatt durch Weguahnic
der übrigen Blätter zu keiner VergröBemog mebr
veranlalU wordm kann. An niältprn, dif als

Stecklinge kultiviert wurden, fand indessen Ma-
thu»e, auch wenn sie schon ausgewachsen waren,
Verdickung und Fläcbenwaclistinn . meist infolge

einer Vergrößerung der parentliyniatisclien Blatt-

eb nienle. deren Anzahl also, wie Ewart sich

aasdrflckt, daiiu schon in eiBem frflben Entwicke-
langsstadiam bestimmt erscheint. Die Struktur-
versehiedciibtitt'n zwischen den abnorm ver-

größerten und normalen Blättern erinnern etwas
an die Unterschiede zwischen Sonnen- und Schatten-
Idilltern, was Matliiisc veianlalU , in li<-i<l»<n

Füllen dieselbe Urbachc fUr die Verscbiedeu-
heiten zn vermnten and «war Emäbmngsanter^
scliicde. Sein rutprsuchungsmatcrial waren
24 Ptluuzeu aus verschiedenen dikotylcu Familien,
unter denen die Amarat4aeeae schon Lindemnth's
Interesse erregt hatten. Hei Irrsitir utid Arln/-

ranthfs gelang es M. an noeli festsitzenden Blattern

doreh Sjiroßaniputation oder Kingipsen der Vege-
tationspnnktc abnormes AVaehsttim liervorznitifen.

und an Stecklingen und lUaltern derselben l'flan-

zen ließen sich knollenförmige Wucherungen und
Ülattpolster erzielen, die normal ni< lif auftreten.

Im Stiel gesteckter Blätter konnte M. eben-
folls ZellverRrolieruiic, aber auch Zellteilung und
naehtrAglicbe uet«igeMembranverdickuug (JFVcftsMt)

konstatieren. Die Gemßbandei können unter Mit-

wirkung eines nachträglich entstehenden Inter-

fiiscikniarcambiums dieselben Produkte, bei den

Anmmilaceae auch dieselben Anoniali'-ii, wie im

Stamm bUden, und aus schwach verdickten Pros-

enebymzellen kOnaen typlselia Bnatlksem werden.

Auch l'eriderm kann der Blattsteckling entwickeln,

wobei das l'hellogen im Ort seiner Entstehung

nicht mit dem das Stammes flbcreinznstinunen

bnmeht. Bflagen.

Wiegand, K. M., Some stadies re-

garding the biology of buds and twigs

in wintor.

(Bot. (iaz. 1906. 41. 8 Kig.)

Vergleiche zwischen dem Verhalten eines

gewöhnlichen Thermometem mit dem eines soleben,

dessen Kugel in die Schuppen verschiedener

Knospen, namentlich der Koßkastanie, ein-

geschlossen war, ergaben dem Verf. einige Aof-
scblüsse über die Leistun'/Pn ilcr Knospen-

scbupi>en. liuukelfarbigc Knuspen sind nach

solchen Versuchen innen wärmer als solche mit

bellen Schuppen; es besteht aber keine einfache

Beziehung zwischen diesem Umstand und dem
frühen oder sp&ten Austrcilien. Die Hauptfunktion

der Knospenscbnppen siebt Verf. mit Recht im
Transpirationsschntz. Daß die Schuiipen die Ab-
kühlung der Knospen im Winter nicht hindern,

erscheint selbslverKtändlicb. Indessen dürften sie

im Frühling wfthrend des Knospenanfbmcbs wohl
auch als Temjieratiirregulatoren nOtzIirh werden,

indem sie im Verein mit den Nebenblättern

wfthrend der doch nur sehr kurzen kritischen

Zelt kurz vor Sounenanfgan;,' die u'efiilirlicbe Ab-

ktthlung des bereits im frostentiitindlichen Zustand

stehenden Jungen Sprosses verlangsamen. Daß
harte Selitip]ien den junuen Sproß gegen mecha-

nische Verletzungen schützen, leuchtet ein; doch

wftre hier nicht nur an Vögel und vorbeistreifende

Tiere, «sondern aurli an Insekten zu denken. Die

Figuren sind z. T. KurveiiLafeln , z. T. photo-

graphische Darstellungen von (^»nerscbiiitten ge-

frorener Knospen. Bei — 18" C fand sich hier,

besonders im Mesophyll der Schuppen , falls sie

nicht besonders kleinzellig und wasserarm waren,

interzellulares Eis. Gefrorene Sprosse sind dönner
als angefrorene und enthalten namentlich in den
Inter/ellularen iIit IJiiide erlieMirlie lüsiuciigen.

Die ziemlich umfängliche Literatur Uber Kuospen-
biologic ist berOcksichtigt.

Büagen.
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Nene Utentnr.

I. Allgemeines.

Jtut'B boUnischer Jahresbericht, (lloraufiffcgcbfn von
F. Fedde.) 38.J«brg. (IMik) Anhang: Rrpcrlorium
noTanim specieritBB legni vegetebilia. FmcIcuIub II.

ldU5. Zintr«lbl»ttfllrt>aminInngttBdV«fOlbiitlichung
T. £iiueldiagnoKa oeaerPflaaaea. Anetors F. Fedde.

II. Bakferieo.

Meyer, A-, k. unter rhysiuloKic.
Preju, Q., et Rajot, H.. VI. (juelqueü uouvcauz cas
de poljrmoiphüme de JBMÜllMt Jmt riodure de po-
Uasiam, B. de I« paittaeoie, B. de Is dnmteri« nsw.
(C'onpt. read, aoc biol. m. lOlS-lS.)

Bubner. M., Die Besiehunjgen nriachen liaktcricn-

waduslum und Konzentration der Naliriini; (Stirk-
•toff' nnd Scbwefelurasati). (Arch. f. Uni;. .»7.

161-93.)
, KnerKinuiiibatz im I.ebeii einiger S|i;ilt|iil/i'.

(El.eixla. .»7. 19;t -244.1
-— , 1 tier s|iiintaiif Wariiicliildiiiig in Kuliniiicb und

diu Miii lisiiMieüarutiL'. (KIx'ikI.l. 57« 844—68.)
Zederbauer, b. unter i-lechteu.

III. Pilze.

Oromow, T., Kinflufs einer stai kt ii Zik ki rknnzi n-

traliiin ;iiif liic Ailicil der Kiidotrypta-r iii dt-ii ali-

RetotetiMi ll<>|i z« lk'u (ZcitM hr. i'. ]>li\>ii)l. rin tii.

IS 87-91'.)

Hausmann, W., Zur lv< iiniiiis von aus St hiiiiiuel-

pilzen gcliildi'teu fr">t'H'iii(^iii .Arseiivcrliindungen.

iZeitscbr. f. Uyg. u. Int.-Krunkb. 63. 12.)

IV. Algen.

Koibölar, K, v., I'l.iiiktniistiidieii über den W nillici-

Si'f in Kaniti')!. (I Ktrr r. Imt. Zi it m In-, .Vi. Hl."»
—

'JU'.'.I

Kuezosvski. V., Moi und binldgi^t lii' Triier-

i>u< Illingen an Cliara iMimtula
f. hulhUliftin \. liraun

(2 laf.. l'J.Abli.). (Heih. bot. Zentralbl. 190«. M. I.

25-75.)
Lauterborn, R., Kine neue <'hr>s<ini(inadineu-QattuJij{

(t'iilatiutlla o/rtopbora iui\. gen. nnv. spec.) (S Fig.).

(Zoul. Ansei^ur 1900. «i. 42;^-2H.)
O'Donohoe, T. A., Fh<M»graphy nf JJiatoms (1 pl.).

(Jonra. of th. r. micnwc. aoc. 1906. 2. 156-57.)
TaoBMiouohi, 8., The Kfe historr of l\)hfiiiphonia

viofoccn. CIIm bot gas. 41. 4ä-S4.)

V. Flechten.

Britaelmayr, U., Über Cladonia rangifermi Hoff,

und btteiUari$ Ach. (Beih. bot. Zentralbl. 1906.

II. IdO-M.)
ladiertaiMr, S., Spalinilzdechten (1 Taf.). (Ö»terr.

bot. Zeitscbr. M. 213-18.)

VI. Moote.
SoUflkunr, V.. BeaMrIcnngen aber JKtcoardMi myor
8.0. Lindb. (Öatorr. bot. Zeitachr. M. 160—74.)

Wsnialorr, Ol, Laobmooae. II. Bd. der Kiyptogameo-
iora der Mark Brandenbnrg «od angrenseiider Ge-
biete. (Herausgegeben vom ImtaniBcben Verein der
Provinz l^randeulMiri; ) (426 Abb.) Berlin 1906. 8«.

VIII u. 1160 S.

, Neue Sphagna aus Brasilien (7 Abb.). (Beih. bot.

Zentralbl. 19W. 90» Ii 19&-8».)

VII.

, O, ArnoMK d'iUolbi (1 Tafl). (Ree. d. trav.
bot' N^rl. 1906. 1-0.)

Dalla Torre, K. W. v., nad 8amtheiiii, Ii. Orsf
8. unter Systematik.

VIII. Gymnospermen.
Burgerstein, A., Zur Holzaiiatnmic di-r i aiiin-, Fichte
und L.iiThe. (Her. d. d. bot (h Jl. 2'.):< :!U0.)

Dalla Torre, K. W. ., und Burnthotin, L. Graf v.,

s. nnti'f Sjstt'Mialik.

Haak, I ber die Keimung und Bewertung des Kiefeni-
!^amens nach Keiuipruben. (Zeitacbr. f. Forat- ond
JaKdweseii 1906. 441—7.').)

Stopea, M.d and Fi^it, K., The nutritive rclaUons
of t)ie surrounding tissuea to tbe arcbcgonia in
Civmnosperaa (1 Tat! (Beih. bot ZentraluL 190&
SV, 1. 1-84.)

IX. JHorphofogie.

Olela, Lb, Jugeadfornen und Blütenreife im Pflanzen-
reiche (90 Textflg.)i BerUn 1906. 8*. m S.

Xneiowskl, O., a. anter Algen.

X. Zelle.

SaMM; On Über Kemverschmelzung bei der Itaryo-

klBetiscbeaKerateilang im protoplasmalischen Wand»
belag des Eubnroaadtes voa FtüiBaria imaeriali»

(1 Taf.). (Ber. d. d. bot Ges. 84. a00-&)

XI. Gewebe.
Bnxsenftaln, A., s. unter Gymnospenaen.
Buker, R., Zum LeitbondalTeriaufe voa OammBtuim

w(aju/i.<i L. (I Taf.jL (Ber. d. d. bot «es. 9t, 8»»—40^)
WolCSb BL V., The stmctnre and devploiimeut of tbe

barfc in tbe Sa$gaffa$ (9 Hg ). (The but. gaz. 41.

434-45.)
VITettafealll, F., Kutwit klnng der Beiwiirzeln einiger

dikotylvn Siinipt- and ^Va^s(•lptlan/en (^tTiif., 9 Abb.).

(Beih. bot Zentialli! 19o«. -Jt», II. l-t}6.)

XII. Physiologie.

Bubner, HC., s. unter Bakterien.
Brrera, L, Debsins relutifs an glyrogitie et para-

glycogenc (5 Taf ). (Hee. d. Tinsi. bot. Bruxelles
1'jVh;. I. 4:J2-40.)

Qromow, T.. .s. unter l'ilze.

Löb, W., Zur Kenntnis der .\ -siinilatiou der Kohlen-
>anie. ll.andw. .lahrb. .'ill 79.)

lioew, O., -i. unter angewandter Itolanik.

Marchli'w 8ki, Ii., Hi-nierkiing zu der Mitteilung von
Wiiitt r-teiu und lli. >taiid .,Zur Kenntnis pllanzlicher

l.eiiiliiiH ". (Zeitsrlir. f. plivsiol. Cbeui. 4S. IHU.)

Meyer, A. Notiz iilier eine die siipraniaxinuileu

Totungszeiien betretTende tiesetzmafsigkeit. tHer.

d. d. bot. (;e>. i4. .{40- 52.)

Palladin, W., und Kcwtytschew, 8., .\naerobe

Atmung, Alkohoigftrung und .\eetonbilduug bei den

SaoienpHanxcn. (VorLMtlt) (Ebenda. 24. 2i;^-85)

Bohulae, £., I ber den Abbaii and Aufbau organischer
Stickstoifverbindnngen In dea Pflaazea. (Laadw.
Jahrb. 85. 621-66.)

Tawett, M.. I'b\ -.ikalisch-chemisi lie Studien über das

i

C'hluruuhyll. Die Adsorptionen. (Ber. il. d. bot.

l Oea. 94. 816-88.)
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2aleakl, W., ("bfi- die Rolle dci Kn/yrnc hc'i der
iJniwaiulliiiig orgaiiibcher rko8t>h*trverbiiulungcn in

keiniondoa Samen. (VorL Mitt.) (faienda. S4.
iäRV 5)2.)

—
, Zur I-'r!i(»f uliiT den Einfliifs der Temperahir atif

die Kiweifszcr.seuung uud Aspar»ginkil(ninK der
Sanen wkhnnd der KelBung. (Sli«nda. 24. S8S—05)

XIII. Fortpflanzung und Vererbihig.

Gross, J. , l liir einige Kcziehungen zwischen Vir
erbttOg und Variation. (Hiol. C'entrallil. liHiQ. "iß.

mt.)
KSt/tn. VcrnebniDg und äexualit&t der THanxen

(88 Flg.). (Aas Natur uod Oaiitcswelt 112.) Leipzig
im 16*. 180 S.

BMUikiaer, C, Sur la traasBission par hdrdditd das«
les especea heteromorpbes. (BulU Acad. rov. M. •(
lettr. Dänemark 1906. .31—39.)

Blade. H. B., Studies in plant natation. (Ana.jonni.
of pharm. 7S. 311-17.)

Vrles, H. do, Die Svalöfrr Methode zur Verodeliiiig

liindwirti-thaftlirher ivultur^;ewal•h^e und ihre He-
diMittin^' tür die Selektinii.stiieorie. (Arch. f. BaSKn-
u. (i.-., Hi..|o|Tif. :l. 3*i> Ad.)

. Altes (' iiikI neuere Selektionsmethode. (Biol.

Ueniralbl. im. SO. .'{H.'i-95.)

XIV. Ökologie.

Bohttla, Juf Die BewegnnKn der Htaubcei^lfiw and
Griffel KOfrie der PeriantoDlUter der einlieiBiischen

.AlafNNienM'Artea «ihrend des Blahent. (Ber. d. d.

bet. Ges. SC 90»-18.)

Voaa, A.« Zar GeechlecbUnrerftnderuog bei P6aawn.
(Clartenflora. M. 864-68.)

Wlecaad, K. M., Sone stndm rMardinc tlie biology
of Duds and twigs in «inter (B ng.). (Tbe boL gaz.

41. ;n3-«t5.)

XV. Syalcnalfk ««i Pllaneflgeogniplrie.

Adantovi) , L., foi i/ilnlis Witl!<tiii>ii. Kine neue Torv-
A»/M-,\rt der Halkaiili:ill'iri>f I. (U-terr. hof. /eilschr.

Becker. W., Heitrani' /ui \ i'ili lietillor;i lirr l'v n ii.ieii-

hall.itisel. (KlMii.ia. ."!<». 1H7 UO.)

, l)ie sysleiiiatiM he Behandlung der i'ioln trtiinin

(im weilehten Sinne };eniiMiuien) atil' tirundla^e ihrer

mutmafsliihen l'h^ logenie (1 seheniat. /.iisamnieiist.).

<Beih. hol. Zentralbl. 190(;. II. lt>8—24.)

, Kin Iteitraf! zur VeilcbenHora A^icnK. (Khenda
l'.'uti. Jt», 11. 12:.-S7.)

DaUa Torre, K. W. von, un<l Barntheim, L. Oraf
ODf Die Farn* und lilutenjittanzen (rterulu|i)is t;i

et Sipbonogama) von Tirol, Vorarlbere und Liecliten-

stcin. I. Teil: Die FarnpAauEen, Nadelb6lcer und
SpiiJilieiiner (Ploridopbyta, tiymnospennae et Muuo-
cotjrledoneae). lanebruck 1906. 8*. 568 8.

HalAoori B. Y., AnfiAMiuig der Ten Henra Prof.

Dr. L. Adanovlc im Jabre U06 aitf der Balltan-

halhinsei gesammeltenPflaoMn. (Ösierr.bot.Zeitflchr.

.1«. 20Ö fl.J

Hill, E. J., Th<- distribution and hahit« of
ciimiiMMi oak>. ( i he bot. j»az. 41. 44'>

—

i^.)

Krasser, F., und Rechinger, K., Itearl>eitiiii<: J> i

von Prof, von Ilubnel im Jalire 1899 in iirakilien

^'esainmelten Metailomaeeen. (Öeterr. bot Zeitschr.
«{. ii»i-!i:)

)

Pascher. A. A., Zur Kenntnis zweier mediterraner
.\rten der (iattung frogrtt (GtUffn foliosn ]i. Sch.,

Giif/ea itedunculithx l'a^ch.) (2 .Abb., 2 hrm it. Zu-
saiiimenslel!.). {Beih. bot. Zentralbl. I'.Km. _•<», II,

70 lü7.)

Flüas, B., rnsere Getreideartea and Feldblumea
Ct. verm. .\ut1.) (244 Fig.). Freiborg L Br. 1806. 16*.

VI und 22« S.

Thiselton-Dyer, W. T., Eunhorhia procvmbait —
DeuUia Wiüotti — HipkiopeatUm gkmeofhjMum —
Ounmim malaeophjfUu — Gmiatu dmena (m, je 1 col.

TaU (Cartis* bot. mag. 1906, 4» ittr. Mr. 19^
DB, V., Flera v«a Haindieim a»d 0n-
(Mitt. badiMh. bot Yer. 1906. 2l»-14.

ff.)"

XVI. Anj^ewandte Botanik.

Forcl. A. J., A pronos de J'htfUofttachus Hcnonit,
Mitford : (in peint de nomenclatnre. (Le Baabou.
1. 102 6.)

Houzeau de Lehsi, J., l.iiste des ]l(imhusa<rrs inj-

tivees en Kurope en l'.KK".. a\e( Iii svimin iiiie ei le.s

noms vernaeiilaire. i
l^hi iui t- 1. Hj',.!— IlLi

-, I.'eniploi de-. /l,niil„,ii< cn Üi iiriijuc liaii^ le.> jar-

dins paysaßers. i (J ctüla. 1. ;<:i— Inj.)

Jong, A. W. K. do, Kxtrartie \aii (.'ocablad. (Tcys-
um. .'>. 13 s.)

Jungfleisch, £., et lioroux, H., Sur quelques prin-

cipe« de ja RUttB - peri'ha du J'alaijuium Trrnf>t.

(.lourn. de pharm, et de ehiui. 6. 8er. 24. — iti.)

KdTecei, V.. GeNet/ des Uauminhaltti-\Vuch»tumK der
Bäume. (Kredeszeti Kiserletelc 1906. H. 7 S.)

Itoew, O., Kalkdüngung und Ifagneeiaditogang.
(Laodw. .lahrb. SK. &27-41.)

HMÜNUier, H., Unterraebungen Uber die Futtermittel
des Handels usw. (D. landw. Versuebastat 64.
258-99.)

Nogoia, J., Le Jiamfxm au point de vue industrid
et i-ommereial. (i^e Bambou. 1. 106—9.)

Btrtink, H., Uber den i>atex der Kkkitia (Funtuminai
r}asti<a. (Ber. d. d. pharm. Ges. 10. 214— 2fi.i

Vahlen, E., Claviii, ein neuer Miitlerkoriibesiaudti il.

(.\rih. f. e.xpcritn. l'acliologie u. riiariiiak<d.

131- •4.)

Voges, E., Der Obstbau (13 Texttig.). (Aub Natur
und Oeiateswelt 107.) Leipxig 1906. 16*. 186 S.)

XVII. Teratologie und Pflanzenkrankheiten.

Bemardf Ob., A (iropos d'une maladie des cocotiers
caus^ par ftttaUusia palmanm Ceoke (4 Taf.V
(Bull, departnent de l'agiicaltare atix Indes Nd^rl.
1906. 2. 46 &)

-
, Rene aieiite van Hevea, veraomclit dow de

djatnoer oepas {Corticum jawmidim Ziaun.). (Teys-
rnaiiuia 190B. 6. 3 S.)

Brst« Akt«iluB(: Ori|piwlabk<adlaiig«>n. .LUiriirb IJ llpn.., atii IS. dr« y.^niibi.

Zwsit« Aktsilsar: Brxprrckunfvn. Inhultinn^kan n«» Juhrlirh 24 Numni.rn. an 1. und IS.

MtBWMBtärNii ÖM kmpMlM JmkrfaitM 4«r BolMUckra Zaituag: U Mark.

Vsttag VW Artksr Fsllz to Misig, — Drsck to fisrarMkta HsAsditockmi ia AUsakwf.
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64. Jahrgaug. Nr. 18. 1«. September 1906.

BOTANISCHE ZEITUNG.
Redaktion 1 H. Graf zu Solms -Laubach. Friedrich Oltmaim«.

II. Abteilimg.

Die Redaktion übernimmt keiuu Vi-riitlicbtuiig, unverlangt eingebende Uüeber zu besprechen oderzurQcksusenden.

durch VnriiiTon eines AllBcreii Faktors beherrschen

läßt. Über Einzelheiten der VersuchsergebniBse

kann hier natlkriich nielit berichtet werden, nnr
einiges Theoretische soll knr/ anprfflllirt wonieii.

Herbst glaubt mit seiueu Versachen die

AiiftessnnK der Leheweeen als Aggregate Ton
Aiilagon wiiloiiegt zu halion, und zwar auf Grnnd
fulgeuder Üborlegaog: Wenn die Orgauisnieo

Aggregate von Anlagen sind, dann mttlte es

li'icht sein, das HerVortrctcn der väferliclicn oder

mütterlichen Eigenschaften zu lieliorrschun , da

die ReiZBchwellen ftafterer BinflQsse bei den ver^

schicdenen Organismen auf sehr verschiedener

Hohf lii'gen können. Wilnlc man also /WL'i Lelic-

wcsen miteinander paaren, von denen man genau
weili, wt'lcin n (Jrad eines einwirkenden Agens sie

noc'li aii>lialien und welchen nicht, so wUrde man
es in der Hund haben, falls die Anlagen getrennte

Bestandteile des Keimes wären, durch Steigerung

der Hübe des einwirkenden Agens Uber das

Maximum des einen Elters hinaus die Entüaltang

von dessen Anlagen zu unterdrücken.

Nun schlagen die Strongylocentrotns-Sphaer-

echinus-Bastarde (Str. i X Sph. 9) bei büherer

Temperatur mehr oder sogar ganz nach der

Matter, bei niederer nach dem Vater. Anf Omnd
der eben aniiestellten Erörterung mi\IUc man,

meint U erbst, daraus schließen, daß bphaer-

eehinus einen höheren WSrmegrad anshalte als

Stron^'yliict'iitrotu>. Ks >tt'llt(' sich alur In'iaus,

daU umgekehrt letzterer höhere Wärme ertrug

als ersterer, and daB die Bastarde bei hftheren

'{'emperatureii als (iaiizcs gfsrliiidi^t wiinlfMi.

„Die mit der Uefruchluug gegebeneu Nachkommen
bilden also neue Ganze, die zwar in ihren Merk-
malen durch äulUTO KiiiHllssc mehr odrr weniger

I

abgeändert, aber nie in ihre Bestandteile zerteilt

'werden können* (8. 289), nnd es ist also die

Auffa<>iui^ der Organismen als Aggregate Ton

. Aulaijen „verkehrt".

t: Herbst, C, Vererbungsstudien.
I—in. —'Wilson, K. B., Studie» on t^hronio-
somcs. 1— III. — Wi iit. F. A. K. ('.. and Blaauw,
A. H-, A rase of apn^aitix »itli Ihisi/lirion (urt*-

triiiium 'Aucc. — Nirotolt. 1 Ii , Sur \>- typefloral
et le d<-velop|iemc>nt <lii fruit di's .Iiiuluiuit'e». —
Beer, H., (In tlio ilc\('ln|niicrii i.t ihr |m(I1cii liraiii

ainl aiither ot >omr < »uaj/rai im'. Siiiiini,

linJi I .III liiiiiiri'ii iilii r ciii- \ ri lialii ii rmijTcr Wai lis-

luiuhfunktionen sowie der AtuiiinK^tatix'keit der I.aiil»-

hölxer während der Iiuheperinde. — Itaiir. K.

,

und Jahn, K., Taltulae botanirae. — Karsten, <i,,

und Schenk, II , Vegetationsbildcr. — Schröter,
C, Das Pflanzenleben der Alpen. — Srhneider,
Cam. K., Illustriertes IlandluK b der l.aiilihol/kiinde.
— Hansen. A., Repetitnriuni der Butunik für Medi-
ziner, rharmazeutcn und Lehramtskandidaten. —
V oigt,A., Lebrirach derFflaasenkundelbrdsn Unter-
richt an höheren Schalen nsw. — Heae Uteratar.

Herbst, C, Vererbuiigsütudien. 1—Iii.

(AtehlT f. Entwirkinngsmechanik d. Organismen 1908.
21. 17:V :<0.V)

Mit der vorliegenden omfangreichen Ab-
handlung eröffnet Herbst eine nene Serie ex-

perimenteller Untersnchangen , deren Ziel nach

seinen eigenen Worten (S. Iii) „nicht mehr
ond nicht weniger ist als die Beantwortung der
Frage : Warum stehen die Nachkommen mit

ihren Eigenschaften bisweilen in der Mitte

zwischen, ihrrn beiden Eltern, warnm neigen sie

bisweilen iiit lir dem einen oder iiielir dem andern

zu, oder warum gleichen sie mitunter ganz oder

nahezu nar dem einen ihrer Erzenger, wihrend
Jas Bild de^ iiideni untenlnirld /.w srin sclii'inl V"

Versucbsubjekte waren Kombinationen von Öphaer-

eehinaseiem mit Samen von Strongylocentrotns

oder Krhiniis . da aus denen Bastarde von srlir

verscbiedeuer Vererbungsrichtung ber^'orgchen

können, nnd es wird nnn mtersneht, ob and in-

wieweit sich das flei \ <>: tn t« :i ider Fohlen irgend-

eines väterlichen oder mdttfrlicheu Charakters
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Wie es Hof. scheint, ist in diesen Ülierlcgungcn

ein ßnter und fruchtbarer Ucdanke entlialten.

Doch scheinen ihm die Versuche des Verf. nicht

zwingend zu den weitgebenden Fulgerungen zu

fuhren, die Verf. aas ihnen sieht. Über seine

«eiteren Bemerkungen Ober di« Brldlrang der

Meuderschen Regeln und fkber die Rolle einer

spezitischen chemischen Sabstanz bei der Ver-

erbung, welch letztere Annahme sieh z. T. dtekt

mit Vinn Kef. früher Geäußertem, wolle nwi dns

Üriginal vergleichen (ä. 284—293).

Die dritte Stadie beantwortet die Frage, ob

die 8chä(Ii$;ung einet der Ix'iilen Scxualiiroduktc

von EiniluU anif dM Hervortreten der väterlichen

oder mtttteiliehen Chartkter» ist, negativ: Die

Schädigun): der Keimzellen kann zwar die Ent-

stehung von kranklichen Nachkommen zur Folge

haben, aber die größere oder geringere Ähnlich-

keit mit einem der iMlden Eltern wird dadurch

nicht bcätinimt. liuus Wiukler.

Wilson, E. B., Stodies on Chromo-
souie». I— III.

(Jonm. of experim. xoology II, 190S. 8. 871—405,
507- -15; III, 190«. S. 1—40.)

Y^cnngleicb sich die neuen Untersuchungen
Wilson' 8 lediglich anf tierische Objekte, Ilemi-

ptercn, liezieheu, so sind sie docli am li für den

Dotanikcr wegen ihrer Wichtigkeit fUr das Problem
der Gesehleehtsbestimmnng Ton hohem Interesse.

Selbstverständlich kann an dieser Sfcllc nirht

aber Einzelergebnisse eingebend berichtet, sondern

ee soll in der HMptsache nur auf die Arbeiten

nnd die darin bebanddlen Probleme rafinerksam
gemacht «erden.

Es handelt sich nm die Tatsache, daU bei

vielen Hemipterengattungen sich in der Kon-
stilutidi! der Kerne konstante Differenzen zwischen

beiden ( h hlcelitcni naeliweisen lassen, die im
wescntliclicn darin bestehen, dali die Kerne der

Männchen ein Chromusonia weniger al.s die der
Weibchen besitzen, wobei die Chromosomenzahl
bei letzteren grade ist (Aoasa, Alydus, Harmostes,
Protenor); !n anderen Ftllcn (Lygaeus, Euschistus,

Coenus, PodisUb) haben beide (lesehleehter die-

selbe Zahl von Chromosomen, aber in den männ-
lichen Kernen ist eins davon (das Idiochiomosom)
stets kleiüer als die anderen, wiUirend diese

ürüüeudiffereuz in den weiblichen Kernen nicht

ezlstiert. Endlieh gibt es aaeh Ctenera (Nezara),

bei denen keine sichtbaren Differenzen in der Keni-

•tmktur der beiden üesclilecbter vorbanden sind.

Im enteil Falte (Ahm* naw.) betr&gt also

die CSiromosomenzahl, wenii sie beim Weibchen

=s n ist, htim Mmichen n— 1. Wlhrend d»-

her in allen reifen Eiern je Cbronnosomeii tot-

banden sind, mOseen hei der Spemstogeoese
zweieriei Arten von Sperrantomriln entstehen, wo-

von die einen lebenfidls die anderen ~— 1

Clirumosomen besitzen. Das läßt sich denn auch
nachweisen, die Konstatiemng dieser Tatsacitt

war sogar der Ansgangsponkt der ganzen Unter-
suchung. — Entsprechend bilden sirli im zweiten

Falle (Lygaeus usw.) zwei Klassen von Sperma-
tosota ans, die zwar beide die gleiche Chromo-
somenzahl wie die Hier halit n ,

unter sieh aber
dadurch verschieden sind, daii nur liic eine Klasse
das kleine Idiochromosom hat, für das sowohl
in den Eiern als in den anderen Spermatozoon
ein großes vorhanden ist. — Im dritten Falle

sind Zahl nnd Form der Chromosomen in den
£iem und allen Spermatozoon einander gleich.

Bei der Befruchtung entstehen nun im Anasa-
Fyie nna der Kombination eines Eies mil anem

Spennatoioon " ein befruchtetes Ei mit n Chro-

mosomen, d. h. ein solches, aus dem ein Weibchen
hervorgehen niuB, während die Kombination einen

Eies mit einem Spermatozoon^— 1 ein MAnncbon

liefern muß, da die Tochterzellcn dieses Eies n— 1

C'hroniusonicn, also die ungerade munnliehe 7.ahl

besitzen. Entsprechendes gilt für den zweiten Fall.

Wie Verf. nun versucht, auf Grund dieser Er-

gebnisse eine allgemeine Theorie der Geschlechts-

bestimmung uufzu.-tellen und sich mit der Möglich-
keit auseinandersetzt, daß die Geschlechtsftber-

traguug den McndePschen Regeln folge, sowie

über zahlreiche andere Fragen allgemeinerer Natar
wolle man das Original vergleichen, da sich darttber

nicht in Kürze räierieren lälk.

Hans Winkler.

Went, F. A. F. O., and Blaanw, A. H.,
A case of apogamy with DasyiiHon
acrofifiJnini Ztirc

(Recueil d. trav. botiui. ^'^erlaadaiH 190&. üt. S.

12 S. m. 1 Taf.)

Im Soiniiier 11'04 Mühte im Utrecbtrr Imtu-

uiächeu Garten zum ersten Male ein 9 Exemplar
der mexikanischen Lilineee DatfüHon Mrofridhum
Zuee . und obwohl Blüten sicher niehf vor-

handen waren, begannen in 10— 40*'/o der Blüten^

die Fruchtknoten zn schwellen. Dn noch In den'
angeschwollenen Fmcbtknoten sieh je eins der
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drei Ovula vcrgrftßcrte, wnnlon die sich ent-

«ickeluden Ovula fixiert, um uuf etwa vorhandene

Apogoiie oder PwUieBOseiwsls notenaeht in

werden.

Als Resultat ergab sich, daß in drei Ovuiis

an dem Mikropylenende der Makrospore im

Desor^isieren b^ffene Zellkörper vorhanden
wtreii, die Verf. alt Embryonen deuten möchten.
Kndosperni fand sich in diesen oiiibn oführonden

Makrosporen nicht, dagegen wurde ea in zehn
•ndnwi OmHs Im Embryosaek in Terechiedenen

Entwickeiungsstadien ^'rfnnden. In diesen piido-

spermerfttUten Makrosporen fehlte nun aber der

EnlnTO.
Nähere« ließ f-irh wccen Materialmangel!

nicht feststellen. Zur Ueife kam kein eiasiger

Same; vielleidit wftre daa geselielieii , wenn die

Verf. den Blutenstand abgeschnitten hiltten. wie

man das bei nianchen lAVtum- und Atmryllis-

Arten tut, wenn man Hamen von Ihnen haben
will. Hciffentlich kommt die in Europa selir selten

blühende l'flanze bald wieder einmal zur liliUe,

damit sich sicher feststellen litUt, ob hier in

der Tat ein Fall von Ai»opamip oder purtheno-

geuctischer Embryo- und Endospennbildung vor-

liegt. Hanl Winkler.

Htooloff, Tb., Sur le type floral et le

d^eloppement du fruit aes Jnglondte
(Joiim. de bot. 1904-1905. SA—29. 46 S. mit 17 in

d«n Text Kcdruckten Uohwcbnitten und 2 Tafeln.)

Diese Abhandlang giebt eine raeammen-
hiBgende Darstellung der Entwirkclung der

BMten bei den Juglandeen. Sie klitrt manche
Fmkle in befriedigender Weise auf. läßt aber

auch viele andere snli lite, was ja bei einem

Objekt, welches offenliur der Unlersuebunu iinüSc

Schwierigkeit entgegensetzt, wohl begreiflich ist.

Da d( r Verf. aber fast an allen Punkten den

Angaben Karstcn's (Flora 1902, 90, S. 816 ff.)

widerspricht und das vieifacli. ohne selbst voll-

kommene Klarheit herstellen zu können, so werden
eben doch weitere Untersuchungen Uber den
Gegenstand notwendig werden , damit man sich

ein endgültiges klares Bild von dem fraglichen

Entwickelungsgange machen kBnne.

Das Dia^^^un)nl di r ntiinnlicben niCitc. welclies

Verf. giebt, bchlieüt sich an de CaudoUe und
Eich 1er an. Die in der Achsel des Deckblatts

entstandene und diesem aniiewacli^^ene von zwei

nach vorn konvergierenden Yorblättern begleitete

Bifite hat ein im NormalfUl viergliedriges Perigon
mit zwei median stehenden und zwei seit-

lichen nach hinten konvergierenden Itlättchcn. Ob

das wirklich zwei Wirtel, wie Verf. annimmt, hat

er freilich durch die Kntwickelnngsgeschichte,

die hier eine Lücke bietet, nicht erwiesen.

Für die weibliche Blüte kommt Verf. durch-

aus zu der jedermann gcliiutigcn Auffassung, in-

dem er eine weitläufige Kritik der Anschaanngen
van Tieghem's einschiebt, die er in allen

' wesentlichen Punkten verwirft. Besonders macht

er darauf aufmerksam, daß der GefäfJbUndelvcrlauf

an der Basis des Ovuli, welches ihm achsen-

bflrtig ist, mit den Befanden van Tiegbem*i
Uar nicht übereinstimmt. Kr meint mit Recht:

„la questiou ätait presque rtisolae d'avance ponr
lui" (van Tieghem).

In der Mitte des unteren tran = vor'^alen

Scheidewandbogens erhebt sich das junge Ovulum,

dem Aehaenscheitel entsprechend. Ära liegt Tom
und hinten je ein eigentümlicher liornfnrmiger

1

Gewel)szapfen an. Karsten hatte diese (»ewebs-

zapfen als ein unvollkommenes änßeres Integnment
gedeutet. Verf. weist (Iber/eut'end nach, daß
sie linn haus der Scheidewand angeboren und zu

dem (Uiiluni in keiner bestimmten ßexiehnng
stehen. Es sind das „(^vaginations quelconqnes,

formöes on ne sait i)as dans ijuel but et facilitant

peut-dtre la traversee du tube pollinitiue". Etwas

sp&ter erst entstehen die beiden basalen Bögen
der falschen Scheidewinde nnd lassen neh
dann erst auch die oberen Bögen aller die'^er

i

Scheidewände nachweisen. Über die von a wa

•

8 eh in nnd Karsten angegebene Chalazogamie

I

jlußert ^ii Ii Verf. nur im allgemeinen, üher das

i

Verhalten des l'ollenschlauches bei Juglans weiß

er nicht viel sn sagen.

Ein deutlich abgesetztes Archespor hat Verf.

im Nucellus nicht entdecken können. Eine Zelle

der Nncellusachse entwickelt sich zum Embryosack,

dessen Kernteilungen Verf. verfolgt und durch-

aus nürnial tindet. Kr weist drei .\ntipoden. zwei

Synergiden und den sekundüren Embryosui kkr i u

nach , nur bezüglich des Eies sind die Angaben

unklar : nach den Abbildungen scheint es, als ob

nur ein Eikern im Sackplasma, wie Karsten
will, nicht eine normale Eiielle vorliege. Hier

mflssen, wie oben gesagt, erneute Untersachnngen

Anfklilrunu bringen.

Der Embryo entwickelt sich sehr langsam,

bevor er endlieh betriehtliehere OrOBe erreicht,

das Endosperm aufzehrt und die liekaimten vier

Lappen bildet, die zwischen die bcheidewaad«

bögen hineintreten. Und swar wird die eigen«

tllmlichc Form des Embryo nidit etwa durch

das Wachstum in einen engen Kaum hinein be-

stimmt, wie man zu glauben geneigt sein könnte.

Dersell'i' ^'i'li! wahrend desselben niruends mit

der äanieuüchale in direktem Kontakt, „sa türme
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n*t»t pas biiiipieinent due un effot do r^sistance

de ce t^gament qai g^nerait rctnlinon dans son

Evolution, l.a th^orie in^canicjue ii'cst ilonc |ias

souteiiue ]iar ce d^veloppement, quoique la furiuc

gtoirale de Tamande mfire des Jaglaos paraisM

tOBte destin^e ^ appayer cette thöorio.

Leider sind die beigegebeneu Abbi)dutl^'on

recht mäßig. Gerade bei boebiebwierigcn und

viel diskolierten Objekten sollte aber auf gute

instruktive Bilder der allergrößte Wert gelegt

wttrdsD. H. Solms«

tLj Qn the development of the

pollen 'grain and anther of some Qna-
^raceae.

(Beih. bot. Zentralbl. 1900. 10, L 28B-S18 m. 3 Taf.)

Der Terf. bat mit seiner Arbeit, die eine

Krilic iiittTcssantcr IJcnliachtun^'oii tlhor die Pollcii-

entwiclieluug von Oenolheta longiflora, 0. biennis

and Qemra LhMeimert «ntbftlt, einen Ten einer

großen Lücke ausgefüllt, auf die der Ref. schon

früher nachdrücklich hingewiesen hatte, indem

der Verf. zum erslen Male seine Aufmerksamkeit

nicht allein auf die Aiilat-'c der I'ollennienibrancn,

sondern aueli auf die Verunderungen der PuUen-
komanlage naob der Eotst^ong der Pollenbünte

gerichtet bat.

Die Wftnde der Spezialmatterzellmembranen

bestehen ebenso wie die der Pollenmutterzelle

ans KaUose. In direktem Kontakt mit der Spezial-

sellwand wird vom Plasma deg PoDcnkoms die

Kxiiif ai]<.'elegt , die \ .>iii ri^'i'ii Iteginu ilirer

Sichtbarkeit an die i'cktinreaktionen gibt. Im
Terlanfe der weiterra Ywdtdnng dioier ersten

Polienhaiit treten an ihr in dir Aftgel durch

lokale Verdickung drei sogmaante Zwisebenkörper

aul Hieraof bildet sich eine nene Zellmem1>nin,

ebenfalls aas Pektinsubstan/en . um das IMasnia

des Pollenkorns ans, die man ihrem Verhalten

entsprechend als HMesospor" bezeichnen könnte.

Während des weiteren sehr leldiaftcn Tlächen-

und Uickenwachstunis dieser Pollennienibranen,

das mit ihrer Kutinisieruntr verbunden ist. machen
sich nun Vorgänge gelteinl. die völlig den vom
Ref. bei den ,jiigen<llielien iMakrosporen von Isoetes

und Selaginellu lie^-iliricbenen entsprechen: Das
Plasma kann dem Wachstum der PoUenhäute
nicht folgen; zwischen dem Exospor und Meso-
spur (dies erstere nur bei Oenothera), ebenso

zwischen Mesospor und Polienplasma bilden sich

weite, mit Flüssigkeit erfQllte Hohirflnme ans, in

denen der in eine kugelrunde lUasc mit ganz

dünner Wandung und mächtiger Vakuole sich

amgastaltaBd« Protoplast sospendiart ist. Der

Verf. nimmt au, daß die scheinbare Substaai-

almahme des I'rotoplasmas mit einer ErsdiApfrag

diinh Tniwandlung in Bildungsmaterial für die

wachsenden rollenhüute zusammenhängt. Doch

I seheint dem Ref. eine solche Annahme unndtig,

solange als nicht durch Messungen bewiesen ist.

(lall die Volumvcrmiuderuug keine bcheiubare, nur

durch die Umfirngssanahme des Prou^last» vor*

getäuschte ist.

Nachdem das Pollenkorn weiter bersn-

I

gewachsen ist , dehnt sich die Plasniublase >iv

lange aus, bis das Plasma wieder die PoUenhsnt

tapetennrtig anskleidet. Karze Zeit nachher wird

die liitiiie >i('litliar, die aus I'rktin^ubstaiizeii be-

steht, und füllt sich der lunenraum des Polleo-

koms mit Plasma and ReservestofFen. ^KnUirend-

desMMi lialint sich das V(»n der weichen Intiin'

umgebene Plasma einen Weg durch die in tiüüsigen

Zustand orogewandelten ZwischenkOrper, die Ui
auf einen sehmalen Bmg völlig „aafjgeiebrt*

werden.

Das Material lom Wadistam des PoUen-

koms und seiner Teile leitet sieh in letzter Linie

von den 'Pape I e n ze Ii e n her, die wahrend der

PoUenentwickolung eine Reihe interessanter Ver-

änderungen erleiden. In vielen Zellen werden

die Zellkerne, wohl durch Fragmention, in eine

grölJere Anzahl von Kernen zerteilt. Hierauf

treten im Plasma eigentflmliche fibrillAre .Struk-

tnrcn auf, die sich zam Teil, wie Verf. glsabt,

auf das Chromatin der Kerne zurückführen lassen

und den in sezernieranden tierischen Zellen von

Meves gefundenen Chondromiten verflelehber

zu sein sciieineu. Schließlich werden die Ta|iefi'ii-

zellen aufgelöst und ihre Inhalte als Kahrung für

äe PollenkSmer verhraneht.

Die eigentümlichen SrlilcimtViden. welclic lie-

kanntlich die reifen Pollenkorner von Oenothera

verbinden, geben hervor aas dem Schleim der

anfccl(ivt(.|i SiiezialmOtterzellinemhranen. Sie ver-

lieren dabei ihre Kallosereaktionen und nehmen

Eigenschaften «o, die sie katinisierten Membnuien
nähern.

Über das Waclistuin der rdUenhiiutc ist der

Verf. zu keinem anderen Resultate gekoniraen,

wie seiner Zeit der Bef. bei Jsofitea nnd Sela-

ginella. —
Nachdem nun die vom Ref. ausgesprochene

Vermutung, daß die PoUenkömer der Onagraceeo

sich in vieler Hinsicht ähnlich wie die erwlhnten

MakroSporen verhalten dürften, eine nestiiti^'nni:

gefunden bat, wäre es sehr wQnschenswect, «euo

auch die von ihm erwähnten PoUenkömer vw
Malva, (ieraniuiii. Allliaea, Scabiosa und fucurbita

iu ihrer Enlwickelung näher untersucht w&rdeo.

Aach die Bildung der Lnftfädte hei auuuihM

Digitized by Google



281 Bt52

Abietinccu dUrftc wohl auf älinlicbeii Wachslams-
vorgliigen der Zdlmembruiai bendiM.

H. Fitting.

Simon, S.
, UTitersuchniigen ill)cr das

V^erhalteii einiger Waclistumsfmiktioiion

8owie der AtniungstUtigkeit tler Lauh-
holser wllirend der Räeperiode.

(Jahrb. f. wias. Botanik. 19M 41. Heft 1« 1-48.)

Simon definiert die seit A s k v n n s y (1877)
nnd A. Fischer (1891) mehrfach studierte

Winterruhe der Ilolzpflanzen als einen Zeltr

abschnitt, \\;nHrn(I dcsscti l>f-tiiiiiiit(' Kin/elfiink-

tioneu zum Stillstand gekuiiiiiK'ti sind , wahrend
die Mebrzahl der physiologischen Erscheinungen
ihren F'ortRang nehmen, sofern nicht Ilomninngen
durch iiulJerc Umstände eintrct<'n. Die Experi-

mente des Verf. nnd seine Disku.ssiun der Lite-

ratur fuhren zu fcdgenden Kesultaten. Von den
Knospen sind nur die einsonimerigen vollkommen
ausgebildeten einer antogencn Rahe unterworfen,

während die mehrjährigen aktiv bleihen , d. h.

jeders^t durch geeignete ,Mittel zum Austreiben

gtbneht werden kttnnen. Aach Wurzeln unter-

liegen anscheinend nur einer aitiogenen Ruhe.
Die Wnndreaktionen , auch Callus-Rildung aus

dem Cambium , das selbst eine autogene Huhe-
Periode besitzt, sind während der ganzen Ruhe-
zeit realisierbar. Oberhaapt scheint eine Periode
totaler Ciitätiükcit nur t'ilr ilio meisten Meristeme

zu bestehen, wahrend andere Gewebe, z. R. auch
die Rinde, die jederzeit zu Wucherungen angeregt
werden kann, sich während der Ruhezeit nur in

erzwungener Untätigkeit befinden. Die Atiuongs-

titlgkeit fimd der Verf. an abgeschnittenen Zwei-
gen im Wiinnezimmer bei 22.">"(" wahrend des

ganzen \Viuiers ungefähr auf derselben Hube
und zwar nur um V»— geringer als zur Zeit

ihres Maximums, das während der D.ntier der

Ciunbialtätigkeit besteht. Hei den Versuchen war
die Beizwirkung dvr Temperaturen, dMien die

Zweige vor Einbringung ins Wärmezimmer aus-

gesetzt waren, zu beriieksichtigen. Rci Fugua

t. B. fand Verf. durch eine vorhergegangene Frost-

wirkung die Atmung itu I>e/emlier Ms zum Maxi-

mum gesteigert. Das Minimum der Alemtatigkeit

lag gerade vor dem Erwachen des Cambiums.
Zur Erklärung der vielfiieli noeli r:it<eh ollen Ver-

sucbsresultate weist der Verl. duraul tun, daß „das

Ausmaft der Atmnng' abgeschnittener Zweige im
Wirmezinuncr nicht nur durch die augenbli<>k-

lichen Anforderungen des lebendigen Getriebes,

sondern auch dudi die Menge des disponiheln

Teiateinbaren BeMTremateriala bestimmt ist. Ver>

suchsohjellte waren >Zweige unserer gewöhnlichen
Laubhölzer: /Salix, Fopidus^ (Querem, Fagus, Ul'
WMt, flotaNM, TOia md AttaäM.

Büsgen.

Banr, E., und Jahn, B., Tabulae bo-
taiiicac. Unter Mitwirkung von A. F.

Blakeslee und A. Guilliermond. Q^aeichnet
Ton R. Ehrlich.

Diese neuen botanischen Tafeln sollen sich

von früheren Unternehmungen iUinlicher Art durch

erbebliche Grölie der Einzelbilder uuterscbeiden,

sie sollen Uinliehst Originale darstellen, keine
Kopien; und sie sollen von Küiistlerliand gezeichnet

sein. Auf jede rilanzeulainilie sollen mehrere
Tafeln kommen, so zwar, daA ein bis zwei Tafeln
eine tJbersiclit ueben , die man gleichsam im
Haupt -Kolleg — Seluiellzug nach de Hary —
benutzt, während die abrigen Tafeln jeweils Einzel-

heiten für die Spezialvorlcsungcn bringen. Nach
diesen Grundsätzen sind auch die Grofienverhult-

nisse der einzelnen Tafeln bemessen; die Ilaupt-

tafeln sind stärker vergröllert als die anderen.

Die vorliegende Lieferung erläutert die

Myxobakterien. Die Bilder sind sauber und
ansprechend — — — aber zu klein sind sie

doch! In einem großen Hörsaal versagen sie.

Und insofern teilen sie. wenn auch wider Willen,

das Schicksal aller modernen Tafelwerke. .Wo
ist der KQnstler, der wirklich einmal botanische

Kulissen malt, die auch wissenschaftlich korrekt

sind? Oltmanns.

Karsten, G., \\\u\ Schenk, H., \'q^c-

tatioii.^hildcr. Dritte Reilit'. Heft 7 u. 8.

in beiden Heften schildert uns Jobs.
Schmidt die Yegetationstypen der Insel Koh
f'hang im Meerbusen von Siani. .\uf den ersten

Tafeln erscheinen die Atem wurzeln von Ätnunnia,

Sotmeratio und XybeatpM in einer Schönheit und
Klarheit, wie sie Ref. noch nicht gesehen. Ihnen

schließen sich hübsche Photographien des Strand-

waldes an (mit Castiarina, Ilibiscus n. a.), eben-

solche von dem doriiLrcn T'rwalde folgen. Die

unerläUlicheu Kpipliytii» fehlen auch nicht, doch

ist das wicdorgegebene liild nicht gerade gut ge-

raten. Schön sind dann wieder l'liotograpbien

der Euphorbia tr'ujona und der an Felsen an-

gepreßten F/ria semiconnala mit ilnen >(rii!il

blätteni. Gut präsentieren sich Ärundo tMda-
gascarietisia und einige Kulturpflanzen.

Dasselbe. Vierte Reihe, Heft 1, bringt

Ameisen^danzen de» Amazonasgebietes, auf-
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genommen von £. Ule. Die liabitusbilder

— and nm solche hiiTid«H M sidi — sind Mhr
instroktiv. Ucsoniicrs ^'crallen hat den Ret das

Bild von Tococa guianeniis.

OltmAnn«.

Schröter, C, Das Ptianzeulebcn der

Alpen. Eine Schilderung der Hochgebirgs-

flora. Liefrg. III.

1906. 8«. 249—344 mit hQ HolzschnittPii.

Diese nene Lieferung des zuletzt in diesor

Zeitung 6S (1905), S. 263, besproclitnen Werkes
hrin}i;l als Beginn des Absclinittes illier die alpine

Wiesentlora die (iräser und Cypnacecn. Dieser

Teil ist besonders aaiiehend wegen der /ahl-

reichen eingeschobenen morphologischen und bio-

lopiseben Kxcurse, sowie wegen der hübschen

und instruotiven Bilder. Natürlich können aus

der Fülle der Arten nor eine Anzahl der aller-

prägnantesten behandelt werden, einige andere

werden wenigstens anhangsweise erwähnt. Zu

der ersteren Categorie gehören folgende Arten:

PhUvm (Apinum, MiiSuiü; AgroHh ttUpina, ru-

jicslris: Arrti<i rirsicolor ; Scsleriii caerulea; Von

alpina; Festtica violacea, varia, pumila, JJaüeri,

fupieapriM (Hackel), jottldkeHa; Naräv» sIrMa;
(\irrj srtiiprrvirnis ,

[rm/f/ifira
, fmiia, ciirvuJa,

Qoodenoughii, microglodnn, capillaris. bicolor, in-

evrra, atigf¥Uacea; Elgna gpicata; Trichophorum

eatßpUomim; ErioflMum SÄettdmeri, vaffinatum.

II. äolms.

drologiscbe Fragen nur auf dem Wege tjrt^

nwfisclien Experimentierens entseUcden werden

können, WiderhaU. Bttsgen.

Schneider, Cam. K., Illustriertes lland-

huvh der Laubliolzkunde. Charakteristik

der in Mitteleuropa, heimisch«! und im
Freien anpejiriaiizten anpiospennen Gehölz-

aiten uiul Foruieu mit Ausschluü der 7?««/-

btuem und Caeteen. 5. Liefrg.

(G. Fischer. Jem« l'JOr,. 21.5 S. 128 Textahb.)

Die Lieferung bringt mit dem Schluß der

Drupacem nnd den Ptmaeem den ca. 800 Seiten

stark jiewordrnni rrstin Hand des wertvollen

Werkes, dessen Vorzüge keiner An6iblang mehr
bedürfen, nm AbscblnB. Die Nomenltlntnr ist

mit Hilfe eines Nachtrags auch für die früheren

Liefemngen den Beschlüssen der Wiener Kon-

fereos von 1905 angepaßt. Wieder findet sich

in den .Xinncrkungen eine Fülle kritischen Mate-

rials, das auci) dein Nichts\ steinatikcr zeigt, welche

Arbeit in dem Bnche steckt, .leder Geholzfreund

wird die Lieferung dankliar begrüßen. IlofTenf-

lich tiudct der Hinweis des Verf., daß viele den-

Hansen, A., Repetitorium der l^taiiik

fiir Mediziner, Pluirniazeuten und Lehr-

amtskandidaten. H Taf. und 41 Textabb.

7. umgearbeitete und erweiterte Auflage.

(GiebaB 1M8. 8*. VI ond 906 8.)

Ilansen's Kepctitftrium, des.^en anatomi.scher

und physiologischer Teil ursprünglich ,nor ein in

knraen Sitzen gefaßter Anszng der betreffenden

Abschnitte ans Sachs' Vorlesungen" \var nnd

dessen systematischer Teil sich an Goebel'a
Gmndsage angelehnt hatte, hat die siebente Anf-

|lage erl< bt ! I»ie wc-entliche Neuerung an der

j

jetzigen Ausgabe sind einige Abbildungen zum
ersten 1'eil , die vom Verf. sehr schön ent»

iworfen sind und al> meist weiße Zeichnungen

auf Bchwarzcni (inmde sel)r eindringlich wirken,

j

Die .Scheniatisierung ist al er nicht Oberall ganz

I

glücklich : Bei dem Stengelquerschnitt treten

I

die doch nur unwesentlichen Sklerenchynistninge

,

gegenüber den Gcfäßbüudcln viel zu selir hervor,

j
bei dem Schema des Gefaßbfindelqaerscbnitts Ter*

I
miBt man bei denStebrObren den charakteristischen

eckigen Querschnitt, in dem llolzteil stehen die

kleinen (Primär-) Gefitßquerschnitte überall

zwischen den großen, statt an der Innenseite

und schließlich hat Verf. sich die Gelegenheit

entgehen lassen, bei einer Abbildung von drei

Stadien der keimenden Bohne die grofte Periode

des Wacketon» xa veraasdiMillchen.

E. Uanuig.

Voigt, A., Lehrbueli der PtlauzeukuDde tilr

den Unterrieht an höheren. Scbtilen usw.
I. Die hftheren PHanzen im allgemeineB.

(Hnnnover und Loiiizig 1906. i^". 225 S )

1 In einer besonderen Gcleitschrift (Die bota-

nischen Schnibttcher. 84 S.) setzt Terf. nnter

anderem anseinamlor, daß die bisherigen Schnl-

I

bücher seinen Anforderungen deshalb nicht ge-

I
nflgen, weil sie an wenig Stoff enthalten, nnd d^
er alisiclitlirh viel mehr Material aufgenommen

j
halte als überhaupt im Unterricht bewältigt

werden könne. In dem vorliegenden Teil I bildet.

den modernen Bestrebungen im Schulunterricht
' entsprechend

,
Morphologie vf)n biologischen Ge-

I

sichtspunkten ans (Organograpliie) die Grundlage.

Dieser al]gem< ine Teil ist in der Tat sehr reich-

;
baltig und die tabcllenartigeu Übersichten z. B.
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über die vcrschifdon« !! SpruUverbände, über die

'

verschiedenen Funneii und ZwiMkenformen von

Bäumen, Sträuchern, Kräutern usw. sind eigen-

artig und gediegen und gewiß für den Schüler

sehr anregend. Um selbsttätige lieobachtung zu

fördern, hat Vorf. auch alle Abbildungen fort-

gelassen, ein Standpunkt, der manches fttr sich

bat. Nur die Anordnung dos StolTes kann den

Beifall des Bef. nicht finden. Die Uauptabschnitte

sind: I. Warzel nnd Sproß, II. Banstofferwerb,

III. Systematik, In dem I. AbschnitI fitulct man
nun z. B. fast gar nichts über die Morpho-
logie des Blattes, dagegen einiges Aber die Blatt-

stellung , wiilirend unter II. lianvtuffi r\s erb die

„GUedemug deü lilatteu', der .LeitbUndclverlauf,

die .Spreitenvenweigvng* nnd eine Reihe anderer
rein morphologischer Paragraphen stcl:cn. Ferner

mull erwähnt werden, daß bei liauhtoAcrwerb fast

aassefalieBlich von der COg-AssimilntioB die Rede
ist nnd der Stick-toff und die Mineralsalze Ober-

haupl kaum erwalint werden. — Im übrigen aber

zeichnet sich das Buch vorteilhaft dureli seine

vorsichtige .\usdrucksweise und weiter dadurch

aus, duü es überall dem neuesten Staude der

Wisseaschaft gerecht wird.

£. llanuig.
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Kusano, B., rreliminary notea nn tlin cheffloUxis of
the swann - sporcs of Mjxooivceteii. (Januiflcb.)
(The bot. mag. Tokyo. 10, 2^-870

UeiegMis. B. XL, Uber daa ErfKeren der Pflaiura.
(Flora 1906. 9». 523—24.)

IiUbimeDko, M. W., InHuenre de l'absorption des
stieres sur len |ili<'niinii M(<> de l.i ^jermination des
plantules. (('orii|)t. K'iid. imi H3.

MMtresat, M. W.. I><>>;i^<' di- racidi» inalique t't de
qiiel(|ni's ai ide> iix> s iliin.v ies ju8 de fruitb, fermcuti-s
Oll Kon (KlHiKhi l'.«i*:>. IM. 185—86.)

Ni'mec, B , s. unter .Moose.

Palladin, W.. mnl KoBtytschew, 8., Anarrnlie

Atmung, Alkobulgarung und Acetestcrbildunjj bei

den Sameopflaaieik (Zeitscbr. f. pbysioL ühen. IM.

211—40.)
Bohellenberg, H. C, Unlersu« hangen über den Kin-

tlurg der Sal/e auf die Wachatumahcbtuiig der
Wurzeln, /uiwu hitt an der KrbseBwurwl (2 Testfig.).

(Flora im SMS. 474 -500.)

Btan£k, V., I ber diu quantitative Bestimmung von
Uholin und Detain in pilanxlichen ütoffBO und eiain
Bmerkungen Uber LecithiM. ^taebr. t j^jwu.
Chem. 48. m^l.)

XI. FortpniBimg und Vcnrlug»
SeUber, M. Q., Lea condttioas exterieares et la repro-

ductiou L'bex qnelquea groupes du rigne vigetal.

(Analyae daa travaaz da 0. Kleba) (arec fig. d. le

texte). (Rer. g«n. boL 18. 198-20&)

XII. Ökologie.

Bernard, N., l.es ihampignonK des Orchidft» leur

r61e et Icur utilisation. (Orchis. 1. 12 fT.)

Tubeuf, C. Die Mistel, Vtsvuhi albutu, auf der

Ficbto fit Abb.> Ölaturw. ZeiUchr. f. Land- u.

ForatwirtMdi. 4. m-m
y»pp, B. H., Fruit-diapenial IiiAdmuttmma «Mcoatim.

A biolocical atndy (1 ul). (Ann. of bot 1906. SO.

sii-nT

XIII. Sytteiulik omI Pnauengeographie.

BMUTWi«^ J., » WwuBuaNiin, Ifc, Atlas colorie de

la flore alpine. D*nnrki Ben et Dunxinger. (30 kol.

Taf.) Paris im 8*. SSU
Buser, R . AlchimiOaenoiHMJbu (kmenkaettPoitlie^

(Moni!, jard. bot. Tifli« 1906. 4. 10—11)
CoUins, J. F., I.ista of J(ew England plants, XIX.
(Khodora, s. l.'.l— ;!',)

Dahl, O., ilaudbug i Nurges tlora (GÜl .\bb.). Kri.>tiania

1906. 16*. WO 8.

Dammer, U. , Oncni'um liomniin Clav, et Lex. var.

f!]ih i\'U'ium Hook. (1 kol. Tut.). lUrf hi-;. I. K'. i

Fernald, M. L., Sonie new ur little known Ctfjitrmtde.

(Ühodoia. h. 12« -M.)

Greene, B. L., The genii> IHilm in the westeru aad
srnjthwestern l'nited Mati s and Mexiio. ((.'ontriboC
l'n. i^tates nalio». herbar. 1906. lU, II.)

Hayata, B. , ( untributions to the alpine tlora of

,

Forniosa, I. (1 pl.) (The bot. mag. Tokyo IdOG. äO.

;
13-2H.)

Houae. fl. O., Violeta of the diatriet of Columbia.
(Khodora. 8. 117—S9.)

KrftaallB, Vr., QgrkmäNtom MaJaranae inavlaria
aova«. (Joum. Gnn. aoe. 1908. fr. 975—85J

Bobinaon. B. "L^ Stadlea' in the Aipatorieac (Proc
am. acad. arts and sc. ti. Nr. 1.)

Spencer le U . Moor«, A seeond rontrilmtion to tbo
Horn of .\frica. — Rtibieurnr «nd (\tmptitiilae II
(:! . i Thc journ. of Linn. -u. um. :J7. 2y.'^ XM).)

Stapf, O., The Stnti'^s <if the i anarieh the snb-
seetion m.hiles II. (.\nn. ol l.ot. '_•<>. I^Ol U.;

Thiselton-Dyer, W. T., UhtHtoMuchijs ]'t(< nlrnn/olia
— HuUi<iji}n/lhntt /'.'»(, Vf/wi — Itorouiii fnxtxjtittn —
CudoHvpnis TanycfiCH — Hetlytwum mulUjugum var.
apimlatum (m.- je 1 koL taf.), (Cortis bot mag.
4. ser. 20.)

Villanl. A., I'riiuo conlriliuto allo studio della Flora
tJampobasssna. (Maliiiphia lOiKi. A». 49-90.)

Weber, C. A^ Die (»eMhiclite der rHan/.eiiwelt des
norddeutschen Tieflaades seit der Tertiarzeit (Uea.
scientif. congrfa Intern, bot Wien 1905i Jena 1906^
98-116.)

XIV. Palacophytologie.

Arber, E. A. N., On the paat hislory of the Ferna
(in 1 Diagramm in dem T«iI)l (Ann. of bot 1906.

9i5-a&)
Soott, D. H., Um atrocture ofXMNlodMbim etoentiiw
Stemb. (Ebenda 1906. 98. 817—19.)

XV. AiifnnHidle Boliilk.
John, K. W., Importe von Ortkidtm. fOrcbii. 1.

i;t 14

)

Schulz. O., Kin .kOblea* OrcMibM-Fenatar. (Ebenda.
1. U Ifi.)

Tubeuf, C. V., ITier sogenannte lilit/liKber iiu Wulde
(4 TexLild«., 1 Taf.). (Naturw. /eilschr. 1. Land- u.

For,-twirt>eli. l'Jun. 4. \U\ 46.)

Weber, C. A., \\ ert des englist hrn Haygrases fttr

die Anlage dauernder Nutzgi a>ilai hcn im Dord>
deut«ehen Tieflandc. (Deutsch. Laiidwirt8ch.-€i«s.

1906. Nr. 6.)

- -, Kinige der wichtigsten Maasenunkrüuter der
Wiesen und Weiden NorddcntKchlands und was lie
lehren. (IlluaU. iandw. Ztg. 26. 440—58.)

XVI. Teialologie mid PnaiucnknHiklMHni.
Bernord, Ch., F.etie ziekte van de ( "ocospalm \er-

our/ackt duur I'tstiiloz^ta ualmarHm. (Kbeuda 1906.

I 6. 4 8.)

Ente Ablvilanf: Orifiulabliandlttngvn. Jihrlii'h 12 II(>n.>, am 16. di>i Monal*.

ZwsU« Abttilaaf: B»it(«ckaiifta. lakaltiansabta unr. JUuUvk M Nuaara, am 1. mi 10. 4m llooaU.

Mllsrk.

Tsrlsf TM Arihai Felix ia JUipiig, — OiiMk ' FisisrMhM
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BOTMISCHE ZEITUNG.
Redaktioot H. firtf »i Mmt-Laubacb. Friedrich Oltmannt.

II. Abteilang.

Die Redaktion aberoimmt keine Verpflichtnni^ unverlangt «faigeliende BOcher zu b«si)rerhen »der

In dieser Anordnung scheint dem Ref. die

Trennung der Fortpilanzang von den Erscheinungen
der Forrobildoog nicht motiviert; auch konnte
wohl znm Ausdruck gebracht werden, daß die

„Rt iitbarkeit'' der Pflan/e nicht nor in Bewegoags»
erscheinuDgen sich äußert.

Anf Einzelheiten einzaitehen , ist hier nicht

der Ort. Erwähnt sei nur, daß Verf. keine

spezielle Literatur anfuhrt, aber doch gelegentlich

einzelne Autoren event. mit der Jahreszahl an-
füliit. Die Auswahl dieser Autoren ki>niite (hm
Anfänger ein recht schiefes Bild von der Ent-
wicklnng anserer Wissenschaft geben.

Diese Ausstelluui^en. <l(Mi«-n inan aiulcin. un-

wesentlichere anschlichen konnte, ändern au der

Branebbarkeit des Bnebes nichts. Seiner Airf-

gabe entsprechend, stellt es naturgemiiß nicht

die aktuellen i'iobleme , son«lern die gesicherten

Gmndlagen der Physiologie dar.

Jost.

_bb: Liusbtner, L., o. K., Vorschule
der Pflaaieopbvsiologie. — Czapek, F«, Pic
Wirfcong vefschiedener NeigungNlagen auf den Geo-
tro^smns parUlelotroper Urgane. - Newcombe,
F. C., Geotropie response at various angles of in-

eUaation. —> Havnes, .l. A., The an^le»t >li viation
from the normal verticul posiiion a! whi<)i Steins

sliow the stidiine^t Kt'otrn|ii. nsiiDiiT, l'crtz,!
I>. F. M., The ])Osiiii»Ti t>i inaxlitiiiin gfi>trii|iii stiiiiil-'

lation. — II a Ii 0 r 1 a II il I , rher den (ii (i(i (i|iis-

iiuiN von CnuUrpn prolfierti. — 1' r i n gs h e i ni , K.,
Wasst rtiewegung und Turgorregulation in welkenden
l'rianzcn. SimonN. K. 15,, A uiurphological study

|

o( Sfinfansiim tilipcn'liiln- - l.aloy, L., l'arasitisni'e i

et inutiiaiisme daDt> le nature. — Scbftrhoff, P.,

Da» V'erbalten des Kernet im Wond^webe. —

|

JJaack, Über die Keimung nnd Bewertung des
Kiefiemsameas nach Keimproben.— Vene Uterfttnr.

Linsbauer, L., und K., Vorsoliiik> der

PÜauzenphysiologie. Eine experinieutelle

Einftthrong in das Leben der Pflanzen.

(Wien 1906. H». XIV u. 255 S. 96 Abb.)

Verf. hallen sicli die Aufgabe gestellt , eine

elementare I'tlanzenphysiologie auf expi'rimentciler

Grundlage fflr solche Leser zu sehreiben, denen

die Mittel»chulbUcber Uber Pflanzenphysiologie

T.n wenig, Detmer's Praktikum zu viel
liit tt ii. Sie haben nach Ansicht des Ref. ihre

Aufgabe mit großem Geschick gelost. Ks ist

ihnen gelungen, ein Bnch herzustellen, das sich

angenehm liest; denn die 271 Versuche, die

beachrieben werden, sind durch Text miteinander

erbenden, and so ist ein loitisch geordnetes Lehr-
Imch entstanden. I>ie er^itn Abschnitte |S. 1

bis 160) behandeln die Ernährung; dann folgt]

ein Abschnitt (S. 161—185) Sber Wachstum nndl
Forniliildiiri'..' (S. ISf, - 217); darauf wird Re-

wegungsvermogen und Reizbarkeil (ä. 218—237)
erörtert, nnd den SchlnB nimmt „Fortpflanzung

md Vemebrani" ein (S. 288—261).

Czapek, F., I)io Wirkuiifz' versdiiedener

Xeifxunj^sliij^eii auf den Geotropismus
parallelotropcr Organe.
(Jahrb. f. wiss. Botanik. 1900. 48. 145-75.)

Die vorliegende Arbeit ist dazu bestimmt,

zu meinen Versuchen Ober die .optimale geo-

tropische'' Reizlage und ihre Interpretation Stellung

zu nehmen Es ist mir eine große Freuiie, <iaß

Czapek alle meine Beobachtangen rftckhaltlos

als richtig anerkennt: so zunächst die Erfolge

der intermittierenden Hei/unu: daß bei ant»

agonistischer gleichlanger Reizung eines parallelo-

tropcn Organes in Horizontalstellong und in 135*
Ablenkung aus der Niirriiallat'e eiiif Krihmnutii;

im Sinne der erstereu Induktion erfolgt; daii bei

entsprechender Reisnng in 186** und 45** Ab-
lenkung keine Krflmmnag eintritt, nnd daß fttr
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,die Kompensfttfon der Zeiten" da« SinnsResetz
|

gUltig ist. Diosos von mir, diiroli Komliiniition

zweier Winkellagen bei der intermittierenden i

Beiznng, ermittcUe Gesetz bat Czapek dorehl

Kombination dreier Winkel '.tiitii^t . duii-li

dne ÄnderoDg, die xwar von Interesse ist, aber, i

wie mir lebeiiit, vor der anpriinglicbeii Hetbode
keinen Vortfil Metet. Aus allen diesen Gründen
möchte Czapek auch nicht mehr die Ablenkung
um 185° aus der Rahelage ala «optimale Reiz-|

läge" bezeichnen. Weiter gibt er zu, daß seine

Prftsentutiuns/.eiten viel zu hoch ausgefallen sind

— „die von sehädlithen Stoffen leider allzusehr

erfüllte Luft" seines Arbeitsraunies hätte sich

stArend bemerkbar gemacht — , und daß es „vicl-

leicbt* Objekte gibt, bei denen überhaupt nur

seliwer oder gar kein Unterscbied in der Größe
der Nadiwirkang nach Reizung in den I.agen

4&* bia 185** erzielbar ist, wie ich dies ja für

die Epikotyle von Vicia Faba^ Phateolu» multi-

fiorvs, die Hypokotyle von AirlimittM amtintf und
die Keinil{iif.'svvur/t'ln von Vicia JPUa dlfcfa Ifthl»

reiche Versuche erwiesen habe.

Eine DUferenz — sagt Czapek — zwiaeben
seinen Studien und der Interpretation iiu intT Ue-

obachtungen sei eigentlich nur in einem einzigen

IMinkte hervorgetreten, Bftnlieh beaSflleh der
relativen Nachwirkungsgrflße nach Rci/nnR in

verschiedenen Neigungswinkeln. Wahrend ich
|

nämlich ans den eben schon erwähnten Ver-
j

suchen mit verschiedenen Objekten , von denen

!

zwei , nämlich die Keimlingswurzeln von Vic'ui

Fab'i und die Hypokotyle von llclianthus, seiner-

1

zeit auch Czapek so adnen bekannten Ver-,

soeben über die optimale Reizlage gedient hatten,

glaubte fol^'crii /u können . daU die damaligen

Untersuchungsmetboden Czapek'a keinen
lieberen Anfacblnft Uber die optimale Reizlage
geben, meint Czapek aus iieiitn Heobacbtungen
an einem einzigen Objekt, nämlich den Wurzeln
von iMpimu tUbiu, den ganz allgemeinen
Schlnß ziehen zu kiinni ii. daß die Naclikrünimiinnen

nach Heizung in den .Stellungen zwischen 90" und
170 durchschnittlich grftßer sind als zwischen
10* und itO". Im Interesse der Sache bedaure
ich es. dali Czapek niclit auch neue Versuche
uilt III* inen Versuchsptlanzen gemacht hat, nament-
lich mit lielianthuahypokotylen, von denen er Ja

in dieser Arbeit wiederum hervorhebt . daß sie

(neben Keimworzeln) fftr die Nachwlrknngs-
versucbe besonders geeignet seien. So habe ich

zunächst keinen Omnd, mein ablehnendes Urteil
iiiier die Biwti^ki aft der Nachwirkungsversacbe
zu moditizicren, zu dem ich, wie Czapek sagt,

«so schnell* gelangt bin; nnd diesm so weniger,
als ich die Möglichkeit sage^eben habe, daft es

vielleicht Pflanzen gibt, die im Neigungswinkel

i:]5** ihre „niitiniale Heizlape" finden.

Es würde also die Frage entstehen, ob die

neaen Yersaehe Czapek 's nns zo einer soleben

Annahme f(lr die Wurzeln von J.upinus -i^bus

nötigen. Zunächst hat Czapek die UröUe der

Naehwirlning nach 6 stBndiger Expoeition, wtbrend
deren die Krümmiinj: durch (iberßeschobene Glas-

röbrcben „gehiudert" wurde, bei 17" C. und
nach 24 (?) ständiger Rotation am KUnostaten
durch Messung der „Krflmmnnpswinkel" be-

stimmt. Dieser betrug durchschnittlich an sieben

Wurzeln bei Exposition in 45" Ablenkung aus

der Ruhelage 53,6". bei F^xposilion in l;i5"

116" — in der Tat ein sehr auffallender

Unterschied ! Wurden einem nur nieht andere

Zahlen an der Brauchltarkeit dieser Methode
Bedenken aufkommen lassen. Der „Krammungs-
winkcl' in 90 " ist nauilich im Mittel aus 9 Wurzeln
06" (Maximum 102", Minimum 60°); der in

180* Ablenkung, also in der InTeraen Ruhelage!
in Mittel aus 5 Wurzeln 81" (M.ix. 115", Min.

40*). Dieser letztere sehr hohe Wert l&üt utich

bat vennnten, daß die OlasrSbnehen den Warsein
ziemlichen Si)i<Ir:imM u'i'la>sen und ihnen geo-

tropiscbe KrU'umungeu erlaubt haben, die uatttr-

lieb die Wvrselspltieii bis 90* in ttngtnstigere,

bis 180" in (lünstigere Reiabedingungi^ti ^'f bracht

haben '. Im übrigen kann ieh nicht verhehlen,

daß ich der Bestimmung der Krämmung.swinkel
zur Krmitlelung bran<'hi*arer Zahlen nach meinen
Erfahrungen keinen sonderlichen Wert beimessen
kann, da dem subjektiven Ermessen dabei Tflr

und Tor geöffnet ist.

Weiter hat Czapek seine „Antiferment-
reaktion" zur Untersuchung „des Abhängigkeits-
verhältnisses zwischen Geotropianna und Meignogs-
winket* bei den Lnplnenwnrzetn dienstbar gemacht.
Ilit" VcrMicbc iiatlen zum Ergebnis, daI5 iliese

Reaktion bei 30. Minuten lunger Reizung nicht

nachweisbar iat in den Ablenknngswinkeln 1 * bis
<>" und in 180". aber schon bei 7" 10" (re^p.

170") ihr Maximum erreicht, datt sie dagegen
bei 6 Minuten langer Reizang in den AblAiknngs-
winkeln zwischen 1" und 10" fehlt, dann von
10" bis 60" steigt. Das Maximum hält sich

bis 170*, worauf bis 179* ein Sinken eintritt.

Dannm i'iiiL'c aNi hervor, daß bei 45" <li<'

Anliiermenticakiiiin kleiner ist als bei iJif»".

Mitgeteilt werden leider für diese Li^en nur
zwei Versuche, die aber nicht direkt mit-

einander vergleichbar sind. Im ersten beträgt nach
20 Tagen die TiterdUferens zwischen 4& * ud 185 *

' Ich behalte uiir eine NaebprQfilDg dieser Ver-
soche Csapek *s vor. VergL auch das nlilute Referat.
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• 0,8 ccm Y^AgMo^; im sweiton iwiadMa 45'*

und 135" ebenfalls 0,? . rm, /uischcn t5<» und 90"

0,3 ccm, zwischen 'JO^ und 135" 0 ccni. Für
die AnordDimg des ersteti VeraaeheB wird 0,2 ccm
als „sehr naho der KclilciKronze der Methode"
bezeichnet. lu einem dritten Versuche mit 10"

and 170** Ablenkung «rgibt sich nach 15 Tagen
als Differpiiz ().4 ccm zni^unstfit dt-r Stellung

170". Da ich die Aiitit\rmt;micaktiüii bisher

eilt n^uwcnig wie sonst ein Botaniker geprüft hübe,

so liegt es mir fem, an diesen Versuchen Kritik

zn Oben. Nor scheinen mir die Differenzen doch
Sil klein and den Fehlergrenzen so nahe zu Hegen,

daft die wenigen Zahlen ein sicheres Urteil nicht
erlauben. Deshalb braacht, glaube ich, die Frage
noch iiiiiit diskutiert zu werden, ob viellfiLlii für

verschiedene Teilprozesse des geotropiscben lieiz*

Prozesses versehiedene Ablenirangswiakel optimal

sind. Mit diesem (!('-ichtspnnkt . den ich aus

anderweitig mitzuteilenden Grttnden bei IJerflck-

sichtigiing aller TOTUegenden Tatsaehmi nieht ittr

glücklich halten kann, sucht (';^apck am Schlüsse

seiner Arbeit einen Kompromiß zwischen seinen

and mein«!! BeobaelituigeD in schliefien.

H. Fitting.

Newcombe. P. C., ({cotrojnc response

at variouH aiigles ot iucliuation.

(Aon. of bot. 1905. 1». 311—28.)

Im Aosehlttsse an die Arbeit Czapelt's
nini es nicht iinzwockniüliin sein, diese Ab-

handlung zn besprechen. Newcombe ist für

die opämale Relihig« parallelotn^r Organe

mit teilweise gleichen Methoden zu völlig den-

selben Resultaten wie der Ref. im (Jegensatze

zn Czapek'» froheren Angaben gelangt. Ab-
weichende Ergebnisse . lüc Hrf. noch kurze Zeit

vorher' vcröffentli«lit iiaite, fanden bei einer

Nachprüfung, die unter dem EinHusse der vor-

läufigen Mitteilung der Resultate des lief, vor-

genommen wurde, in einem Fehler der Versuchs-

anordnung ihre Erklärung. — Nachdem ohne

£rfolg versucht worden war, die GrOAe der Nach-

1

Wirkung nach Reizung von IcArzerer als Reaktions-

zeitdaner als Muß für die InduktionsfjroBe in den

Tencbiedeoen, hauptsächlich in Betracht kommen-
den Ablenkungswinkeln aus der Rahelage (45
90", 135 *") zu verwenden, wandte sich Verf. der

Methode der intermittierenden Reizung zu. Die

BeisQttg Wirde ohne besonderen Apparat durch

' Umitatioas of the kltnostat «s an instniment for

•eieatifle retearch. Science 190L Newser. 10. 8.811k

Umlegen mit der Hand vorgenommen. Stets er-

folgte bei den Hypokotylen von Brcusiea, Raphamu,
ndiatUhus und den Epikotyb n von Vicia Faha so-

wie den Wurzeln dieser l'Hanze und von Lupinus
albus eine Krümmung im Sinne des Neigungswinkels
90", wenn die Objekte gleiche Zeiten (1.') Minuten)
auf entgegengesetzten Seiten abwechselnd iu den
Stellungen 90 und 135° oder 90^ ud ll^fS^
90" und löO», 90» ond 45» gereizt wurden,
wohingegen jede Reaktion ausblieb, wenn die

intermittierende Reizung gleiche Zeiten lang in

gleichen Winkeln unterhalb und oberhalb der
Horizontalen erfolgte oder die Pflanzen «n der
horizontalc-n Achse so rOtiert Wurden, daß sie

nach aufwärts und abwärts mit der Uorizontalen
gleiche Winkel einschlössen. Von besonderem
Interesse mit Rücksicht auf den im Mni-en
Referat erwähnten Versuch mit Lupinenwurzelu,
ans dem Czapek glaubt scklleften an kflnnen,

gewisse Teilprozesse des geotropischen Reiz-

vorganges erreichten ihr Optimum nicht bei 90°,
sondern bei 185— 1 70 » Ablenkung, sind fthnliebe

Nachwirknngsversuche N e w c o m h e ' s ganz nach

der gleichen Metliode bei Reizung von lanjierer

als Reaktionszeitdauer mit Wurzeln von Lupinen
und Vicia Faha. Geprüft wurden in zwei Ver-

suchen je 10 Lupinenwurzeln in den Neigungs-

winkeln 90» und 135". Rei dem einen war die

mittlere Krümmung stärker in der Lage dO», bei

dem anderen in der Lage 185* Bei den zwei
Versuchen mit dergleichen Zalil von Fa/y«-Wurzeln
fiel die Krümmung im Mittel in der iAge 135*
stärker aus als in der Lage 90* Der Verf.

schlielU mit Recht aus der großen Verschieden-

heit der gemessejieu KrUmmnngswinkel , daU die

individuellen Differenzen diese ganze Methode
als unbrauchbar, wenigstens für Wurzeln, er-

scheinen lassen. — Daraus sieht man wohl am
besten, wie wenig Grund man vorläufig hat, die

optimale Wirkung der Schwerkraft für einige Teil-

prozesse des geotropischen Reizvurpangcs bei

paiallelotropen Pflanzen außerball > der Horizon-

talen zu suchen. 11. Fitting.

Haynes, J. A., The an^lti of deviatioii

froiii thc nunual vertical pü»itioii at

whidi Steins sliow the stroiigest geo-

tropic response.

(Tlie umericaii iiatiiralist 1905. .W. 77 -8ö.)

Mili ilayues bat unter Leitung Ncwcombe's
dessen Versuche Bber die optimale geotropiseke

' Vgl. dazu die Versuche des Ref. mit Fabih
Wurzeln. Jahrb. f. wies. Bot 1M5. 41. 8. 871ft
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ReixUige mit den fleiehra Methoden fortgesetxt, und
zwar an unverzwciRten Stengeln IcMiaft wachsen-

der Pflanzen. Die Metbode der interniittierenden

gegenseitigen Reizang in den beiden Stellungen

90" und 135" Ahlenkun« au^ der Ruhelape fulirtt'

bei jungen FHanzen von ( 'hrjf$anthemuni, Aqeratmn,

Lavandula, Fudtsia, Hdioin^ikm vnd Cnlnis so-

wie hei ilf-n Keimlingen von I.inum, Jinphtinuf.

Brassica uiul Ilrlianthus /u denselben liesultaten,

wie sie Kcf. und New comb e erhalten hatten.

Auch die Versuche, in denen die Versucheptianzen

etwas kürzer ah die Realctionszeit nnter ver-

schiedenen Niigungt-winkeln geotropisdi gereizt

worden waren und die Stärlce der iudaktion aus
der Inteositit der Nacliwirkang am Klinostaten

beurteilt wurde, ergubt ii wnii^rstens für Ageratuw,

Lobelia
,

Chrj/aanihemum und die Keimlinge von
XtMKifi, daß die opttmate B«islage bei 90* Ab-
lenlcunu' aus der Ruhelage gegeben ist. Hei den

Obrigcu i'üaDzen waren die Ergebnisse weniger

Bberaeagend. U. Fltting.

Pvrts, D. F. M., 'Fhe position of maxi-

mmn geotropio atimulation.

(Ann. of bot. 1905. 19. 569—70.)

Sdiltettlich sei in dieieni Zusammenhange
noch ganz knrz auf diese Notiz hingewiesen, in

der die Verf. Uber eine Nacbprtftuig ihrer eigenen,

früher pubiizierten ' Versodie mit Xo^iMm be-

richtet, die durch die abweichenden Ergebnisse
des luf. veranlalM wurde. Die Verf. kommt zu

dem Uesuitat, daU aus ihren ciustigeu Versuchen,
wie ea Ret schon vermutete, nichts Ober die

optimale Iteizlage geschlossen werden kann, wri!

ilir Klinostat nicht so funktionierte, wie es not-

wendig gewesen wäre. Keoe Yersncbe mit ZoUmm
perrnvf am interniitlierend rotierenden Klinostaten

Ulli tuirizontaler und scbraggestellter Achse lein en,

daß die optimale Reizlage auch für l.ohum die

Horizontale istf entsprechend dem Mi funde des lief.

Ii. Fitliug.

Haberlandt, O., Über dett Geotroinsiiiiis

von Canderpa protifertk

(Sitxgsber. d k Akud. d. Wiss. Wien, matk-BUt. Kl.
llö, 1. 577-9«. l Taf.)

Die Assimilationssprosse dieser Caulerpa
bilden im Dunkeln zahlreiche zylindrische I'roli-

fikaiionen , von denen zuerst K i e m m zeigte,

daA sie negativ-geotropiseh sind. Haberlandt

Ann. of bot 1889. U. 6201L

hat nun den Geotropismus dieser Mtdangen, dem
Kntstehungsort seinen Heobachtungen zufolce niilrt

nur vom laichte (Noll), sondern auch von der

Schwerkraft bestimmt wird — sie entstehen stet«

auf der Oberseite d'-i Muttartigen Assimilatioiiv

sprosse — , vom Standpunkte der .^tatolitheu-

hypothesc aus näher untersucht. Die Gesamt»

laIl^'( der Wachstumszone betrügt 0.5 bis höchstens

1,5 nun, der Zuwachs in 24 Stunden 50— 85"f«

dieser Länge. Obwohl die Wachstnmsgeschwindig-

keit in der äaßerslen Spitzenregion der Ästeben

am größten ist und gegen das basale Ende der

Wachstumszone abr.immt. beginnt die geotropisrhe

KrtkmmuBg doch in einer Zone, die 0,5—0,7 mm
hinter dem Scheitel gelegen und nur 0,5 — 0,7 mm
biiiu ist. Dif lliid«-! recke bleibt fa.st gerade,

bei inverser Aufstellung der ProUfikationen stirbt

der Scheitel nach kurzer Zelt ab and bildet eidi

dicht unter der S|)itz(' eine seitliche Au>/\\eigu!ip

mit einem neuen Scheitel, die zunächst horizonlai

oder sehräg nach unten fortwftehst, spiter aber

sich nach aufwärts krümmt. Das Plasma der

C«M/«-p«-Pflanze enthält reichlich Stärkekömer,
deren Lunge 4— 7 ft beträgt. Sie fehlen aoch

im Wandbcle^'e nicht. Sie können „sehr wohl

als Stalolithen fungieren", obwohl sie im Waud-
belege nicht verschiebbar sind. „Ülmhanpt wird

man in allen nicht zellulär gebauten, reap. ein-

zelligen, geotropisch empfindlichen Pflanzenorganen

entweder gleichmäfHig im ganzen Plasmaschlancbe

verteilte, relativ wenig bewegHielii» StatoUthen er-

warten dürfen, von denen dann nach Störung des

geof ropisclien (ileichgewichtes nur die den physi-

kalisch unteren Waudpartien anliegenden in Aktion
treten — odes es mSssen im Plasmakörper eigene

I St.itn/ysteii (Vakuolen! fixiert -ein. in denen lewht

1 bewegliche Stutolitben enthalten sind."

Zugunsten der Auffiusung, die StIricekOner
[bei Caulerpa seien Statolithen , spricht nach

Haberlandt „in hohem Maüe" das J:Irgebuis

! eines Versuches, in dem sieb die stark etiolierten

stärkefreii'ii l'i-nlitikal innen eines hellgrilnen, wie

es scheint, krankluhen lilattes nicht geotropisch

krümmten, wohl aber die weniger etiolierten,

stiirkelialtigen, schön grtlnen Ästchen eines dunkel-

grünen lilattes. Dieser Versuch ist nach dem
Verf. ein Beweis für die Richtigkeit seiner

Annahme. U. Fitting.

Pringsbeim. E., VVa.'^st rhewt'frmi};- n Tnr-

gorregulation in wölkenden l'Hunzeu.

(Jahrb. f. wiss. Bot. 1906. 48. 69—144.)

Ea iit eine bekannte Tatsache, üaft ab-

geschnittene ßprosse, namentlich von 8nkkal«nteB|
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noeh lange Zeit an der Spitze torgeszent bleiben

uiiii wurhscii, wahrend die älteren Teile welkrn

und verdorren. Ja der Verf. glaabt sogar, iiadi

meinen Unteranehnngen sagen ni dfiifira, daH ee

kaum irgendwelche Pflanzen Ribt, für die dies

nicht gilt. Wenn auch schon mehrfach die,

Vemmitnig geinlert «orde, daB die jüngeren |

torgeezent Meibondcn Teilt' durch Aussauunng

der Uteren s^ich mit Wasser versorgen, su fehlten

doch bisher eingehendere Untersuchungen, nament-

lich auch über die Mechanik dieser Wasser-

verschiebung innerhalb der l'tlaiiüe. Verf. stellte
|

nun zunächst im Anschlnsse an BnrgersteinI
durch eingehende Wägungen unter Herücksichtigung

der Transpirationsverhältnisse fest, daß jene Ver-

mutungen früherer Forscher in der Tat zn Recht i

bestehen. Beroerkenswerterweisc werden in vielen

!

FUlen die RIfttter schon frühzeitig abgeworfen,

obwohl sie noch reichlich mit Saft erfüllt sind,

und wird allein das Wasser im Stengel zur Ver-

sonsnng der Yegetatlonspnnkte aufgespart {CaUisiUj

Traäeseantia, Sedum ond viele andere Xerophyten 1

mit Nadelblättern). "
I

Auf die Bedingungen, unter denen die Aus-^

sangnng der klteren Teile zustande kommt, fllllt|

Liclit iliirch Mi'ssunpen des osmotischen Druckes i

in den uornialeu und in den unter Wassermangel
|

leidenden Pflanzen. Im allgemeinen nimmt, wie

schiiii durch frühere Arbeiten bekannt war. der

Turgordruck von der Hasis lun h der waclisenden

Spitze zu. Keine solche /.unalime fand Verf.

hei Cotjfledon gibbosum und Rochca falcita; bei

Phaseolua nimmt sogar der Turgor nach der

Spitse bin kioflg ab. Trocken kultivierte rtiunzen

weisen höhere osrootiscbe Werte auf aU feacbter

gehaltene. Beachtenswert ist, daB sehr fleischige

oder mit dicht gedriinpten . wasscrsiteichernden

Organen versehene Pflanzen beim Austrocknen

des Bodens ihren Tnrgor verhftltnismälitg nur

veiiin erhohen; amb ist bei iliiien der Abfall

der Turgordrucke von oleu nach unten gering.

Beim Welken wird in sehr zahlreichen Pftllen

(/. H. Tradr^i fiptin tlu»iitirnsis. CnUhia) das Turjjor-

gefalle zwischen .Spitze und iiusis nicht vergrößert.

Bei den Sakknlenten dagegen bleibt der osmotische

Druck in den ausgesogenen Teilen bis zum Ab-

sterben fast konstant, wahrend er in den aus-

sangeaden steigt.

Überall nun, wo jflngere Teile einer welken-

den Pflanze längere Zeit turgeszent bleiben, läßt

sich ein solches, den Wassertninsport ermöglichen-

des osmotisches Gefälle naclnveisen, so z. H. auch

an ,trocken austreibenden" Speicherorganen. Wo
es, wie z. B. bei Pftoseolir«, fehlt, bleibt aadi

die Wassenrerschiebang am. Nirgends aber tritt

eine osmotlsebe PotentJaldiferenz wihrend det
\Vell.ens aof, WO 81« nicht von vornherein vor-

bacdcn ist. H. Fitting.

Simona, B. B., \ luorphological study

of SeMrgassu/ni liliitencUda.

(Beton. Gazette I1H». 4t. t61-ti8. S Taf.)

Verf. hat in der in Amerika üblichen Wci-e

eine anatomische und entwickluugsgeschichtliche

Dnrchnntersuchung von Sargatum fU^tendula in

deren verschiediMiiMi '!'ei1en vorgenommen Kr findet

natürlich die In kannte dreiseitige Scheitel/.elle, die

mehrCach geschilderten Gewebeelemente usw. Von
Interesse sind seine Aiif.;alien über die Ent-

wickelung der Konzcptakcin. Nach Ho wer,
dem Ret. u. a. entstehen diese Gebilde ja in

der Regel durch Zerstörung einer Initiale, das

ist eine Zelle der cpidormoidalen Gewebeschicht.

Die Nachbarn der Initiale sollten nach unserer

Meinung die Wandung der Konzeptakein autbauen.

Verf. zeigt aber, daB die Initiale durch eine Quer-

wiiud schon zeitig zerlegt wird Iiie obere Hälfte

funktioniert nicht oder kaum weiter, die untere
dagegen liefert durch Teilung die ganze Wandung
des Konzeptaknlums. Die llaarpruben zeigen, wie

ZU erwarten war, genau den gleichen Eut-

wickelungsgang.
Ks ist srhr wohl inöL'lirli. daß Power und

ich die besagte t^uerteiluiig übersehen haben ; ist

dem so. dann wird es wahrscheinlich, daß dir Kon-

zeptakelbildniii; der Kucaceen doch einheitlicher

ist, als man bisher annahm. Meine Zeichnungen

von Ascophyllum z. B. erinnern sehr an das, was

Simons berichtet. Es ist deshalb zu bedauern, dafi

Verf. sich auf eine Art beschränkt und nicht auch

andere Gattungen zum Vergleich herangezogen hat.

Verf. hat auch die Oogonentwicklung studiert

und findet, daß keinerlei Kernteilungen in dem-
stdben Platz greifen, d.il5 deiimacli die redu/idten

Zellchen fehlen, die wir hei anderen F'ucaceeu regol-

mftHig finden. Demnach htlt Verf. die Sargassen

für die böchststebenden Formen unserer Gruppe,

weil sie die Acbtteilung im Üogou ganz unter-

drückt haben. Nur gelegentlleb kommt sie noch

zur Beobachtung (zweimal). Das wiire sehr inter-

essant; ich mochte aber doch Nachuntersuchung

empfehlen, denn des Verf. Beobachtungen dürften

noch nicht ganz lückenlos sein. .Vnßerdem scheinen

mir hei der sehr nahe verwandten ( ystosira jene

Zellcheu vorhanden wa sein.

Die Figuren verdienen wegen ihrer Sauberkeit

in Zeichnung und Reproduktion Nachahmung.
Oltmanns.
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Laloy, L., Para^itisnie et inutualiguie

dans le nature.

(PrtftM de M. A. «ii^ird. 190», F. Alean.
viu uiiii 2S4 s. K-> I m.)

Anfter den allgemeinen Abschnitten, welche

die KrscluiiHinpcn der Syml'ioso im Tier- und

PHanzenreich behandeln, geben im besonderen die

Kapitel aber pflanzliche Parasiten, Ober tieriachc

i^-liiidlini:»' dir l'flan/eO, Ober (JallfiilMlduiig,

Myrniekopliiüc
,

Mykorrliiien U£w. auf die den

B^niker interesateranden Fragen ein. Da das

Büdilpin doli Zwecken der pojiulärcn Literatur

dienen soll . ist die neue Litenitor keineswegs

erschApfend verwertet und die Rehaadlong oft

kurz und skizzenhaft. Dem Failimann werden

bei der l.ekture freilich hic und du l ngenuuig-

keiten aaffiallen. Köster.

nnd sie zwingt, dnrch wiederholte TellongeD die

Fi'-tiv'keit de> Ge\M Jn"- wicilorlierzustellen. . . .

Die lunstehung des Wuudgewebcs läAt sich also

auf mechanische Ursachen snrflckAhren.* In-

wieweit hiermit da.s Richtiga getroffen ist, mag
dahingestellt bleiben. K Aster.

Schürtaoff, P., Das Verhalten des Kernes
im Wundgewehe.

(Beih. bot Zentialbl. 1906. It, L 880.)
j

Das wichtigste KrL'i l'iiis der Arheit lie^rt in

der Feststellung, dali im Wundnieribteni und

Kallas die Kemteiinng aaf karyokinetischen
|

Wece erfolgt. Nach Massarf'^ nnd Nathan-
buliirs Mitteilungen schienen auch amitotische

'i eilungen an der Produktion von Wundgewebe
beteiligt zu sein; Schürhoft' stellt im be-

sonderen fest, daß auch in der vou Nathan-
sohn untersuchten Po;>u/t/« Mff/ra keine Amitosen

aufzufinden sind; die von Nathansohu als solche!

angesjtrochenen Kembilder kommen durch die
j

tiukzedane Ausbildung der Scheidessaud zustande.'

Als sakzedan-zentrifagal bezeichnet Verf. die (juer-

1

waadbildnng in plasmaarmen weitlumiucn Zellen I

dann, wenn l'ci ihr an der Peripherie der 7,ell-

platte neue bpiudelfasem entstehen und die älteren

wieder aofgelAst werden.

Narhdem N a t Ii a n s o h n ' Angahoi iiher

Spirogyra durch van Wisseliugb kritisiert

>

worden sind, nachdem v. Wasielewski'a
I.elire von den Amitoseii diircli Nriiiec wider-

legt worden ist und die .Mitteilungen liber Kallus-

amitosen dnrch SchUrhoff's Studien erledigt

|

sind, bleiben nur iinch Dalc's Angaben tlber

Amitosen vorläufig ohne Widersprueh. K. Dale
fand solche in Intumes/en/en (l'liihis. transact.

j

roy. sor. lliOt;. ser. 15. IDH); eine Nach-j
nnlersucliunj; iler Krage wäre von groliem Wert. —

S c Ii ü r h o f f führt unter den Ergebnissen

seiner Arbeit noch folgendes auf: „Der Wund-

1

reis hebt die Gawebespannung auf; hierdurch!

entsteht «in Gegtndmck, der die Zellen dehnt«

Haack, Uber die Kpimting imd Ife\veftiiii«r

des Kit ttn-jisameus nach Keimprol)eu.

(Untersuchungen aus dem M}'kolog. Lab. d. Forstakad.
Ebenwalde. Zeitscbr. f. Forsir a. Jagdwesen 1S08.

S. 441.)

Die vorliegende Arbeit, welche aas dem neu
eingerichteten myknlugisrlien I.alioratorium «ler

t^bcrswalder Furstakadeuiie hervorgegangen ,isl,

besehiftigt sich im weaentlkken mit der Ar die
Samenkontrolle grundlegenden , rein praktischen

Frage, ob und inwiefern ein SchluÜ aus dem
Ergebnis der SamenprUfiing im I^boratorium auf
den Gebrauch!^wert des Samens in der Praxis

möglich ist. Als Objekt dient der Same der
Kiefer, fttr den die Grundfrage bejaht wird, nach-
dem gezeigt ist , wie die Äußeren Vcrhältnis.se

(Temperatur, Licht, Feuchtigkeit usw.) beim Keim-
versuch zn regeln, und inwiefern die Art der
Keimung nnd die ächnelUgkeit ihres Eintretens

bei der Bewertung des Saatgnta zu berflcksichtigen

sind. Von wissenschaftlichem Interesse ist be-

sonders der exakte Nachweis der liedeutong de»
Lichtes fttr die Keimung der Kiefer, die ttbrigens

in der Praxis der SairienkoiitroUe bereits hier

und da (z. B. in Zürich) ausgenutzt wird. Wirk-
sam sind Strahlen aller Wellenlingen, besonders
aber die der roten und gelben ILilfte des sicht-

baren äpektroms. Übrigens schließt die Tatsache

der FArdemng der Keinrang doreh LicktntrHt
noch einen reichen Schatz an wisaensehaflUeh

fruchtbaren Fragestellungen ein.

Mit Rücksicht auf die Gewinnung der Kiefem-
samen, die durch Darren aus den Zapfen befreit

werden luUssen, untersucht Verf. die Einwirkung

höherer Temperatoren auf die Keimfähigkeit nnd
kommt, in Übereinstimmong mit ftlteren Be-
ohachtongen , zu dem Ergebnis, daA trockene

Ilitze weit weniger schädlich ist als Krhiti^ung

in waaaerdampflialtiger Lofu in der Praxis der
Kiefersamengewinnnng handelt es sieh aber stets

um letztere, da wenigstens die Zapfenhohlräume

stets mit solcher gefttUt sind, so trocken auch
die Inftere Atmoephire sein mag.

I!e/iiL'li( Ii der Einzelheiten . die mehr von
rein praktischem Interesse sind, sei auf die Arbeit

selbst verwieMS. Behren«.
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(Ebenda 190S. & 983-84.)

X. Ökologie.

MiguUi, w., Prtanzenbi«l»gie (50 Abb.). 2. Anfl.
Leipzig ItKX). (!. .1. (tuschen.

Pampaoini, R., Kioriture infernali. (M. giom. bot,

ital. 1906. 13. 207 -28.)

Fonao, A., L'autogamia nello plante faneroganie. Terza
contributione. (Bull. soc. bot. itaL 19Ü6. 102—15^

XI. Systematik und Pnanzengeographie.

Anonymiis. b Ho^orien^ies. Vul. Hl. tax . 1.

pi. Jul ü... Leiden, Hrill iy06.

Baraali, E, Agi^inute alla niicologia l'iüana. (^Kiurta

nota. (Ittill. »oc. bot. ital. 1906. <j:i—98)

Bavoax, liuneau, Rimaud, Magnin, Notcx sur

quelques planies jiira^^siennes. (.\nb. de la llore

iurassienne 1906. 7. .lahrg. Nr. 04. -Üü.)

Beguinot, A.* Aleunc notizie sulle Küniuleu delle Isole

Atlaatidie (Canarie, Madeira ed Acoren (BuU. aoe.

bot ital. 1906. 76-80.)—, L'area disiribtttivadietla/'toMta^o enuBifoUttVorA.
et le sue afliniu siBteaiatiehe. (Ebenda 1906. 81—92.)

, lllteriori notizie intomo alP area distributiva

di liomulr^i RolM Pari. (Ebfnda 1906. 99-102)
Bornmüller, J.. Üeitiajfc zur Fbna der KIbursgebirgc
Noid-l'eiMens (1 lat). (Hnll. herb. Hoiss. 1906.

2 s. i. «. mit 2<).)

Briquet, J., Notes sur .luelnues l'hanerojiaiiie& rares,

interesj-aiii' ^ un n i lle> du .Iura savoisien. (.Arcb.

delaHorejurabsieuue 1906. 7. Jahrg. Mr. 63. 27-31.)
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OBTwOm, An t. anter MooM.
Clarke, O. Cffperaceae oMaume. (Bot. Jthrb. f.

S)st u. Pflanzengeogr. 1906. tÜ, 181—860
Dammer, U., .Sobmacwae a/h'«aMW L (Ebcwla 1906.

Viori, A.. Beguinot, A., i' Pampanini. R , Flora
Ilali' ;i i'xsiccata, (Viiiiu. III- (N. t!n>rn. l>ot.

it.i; \-M<tj. v.l. in.", ju-'i I

Qärko, M., Jjiintitiie (i/ncaHue Vll (2 Fig.). (Bot.

Jahrb. f. Syst. u. rilauzengeogr. I906l 6B. 166—75.)
Uersog, Th., s. milt r Moose.
Hofnnann, O.. Cumjio^tt'ir «fricatUU IV (5 Fig.i

(Khoiulii 19t)6. .'iH. 19ti-2ll.)

Lotsy. J. P. , I'Han/.en des jayaniBchen Urwaldes.
4. Kadiitira scandens (1 Taf.> (Ree. d. tr«T. bot.

N^erlandais 1906. 2. 282.)

Iffagnln, A.t Notes sur quelques plMtes jurassiennes,
BOtamment des plante« T«rnales. (Arch. de la flore

jurassiennp 19»"m. 7. Jahrg. Nr. 6.H. 2.'> -26.)

, I.e iiolviuorphisme (n<it' In polyi hroinic) (loly-

taxiqiie, ii inojioK ilf^i \arii lr> „lilfinrhe rt violettf"'

(Iii Cratui ifrmf. (F.liorula IIXMJ. 7. .Fahrg. Nr. 64.

, Henseignements sur la fKiMinniiiiatinn pri'ccdfntf

(s. \'iilul rt Ofliu r) i t lu ili- [x i .sidii (le^ ./loiijwru»

iiana et ru/ry. (lans Ic Jura. (Klumla l'JW. 7. Jahrg.
Kr. f>:)—m. A\\ U.)—
-j Sur Ifs hvhrides de V-Arer montpestulanum'^.
(Ebenda 19<)6.' 7. .lahrg. Nr. 65—66. 44—

Pnllei JLf ÜlMsr einige neue und seltene Arten ans
Sarinan. d. trav. bot Nferlandaia 1906. S.
198-20B.)

Beihleehter, R., Burmeminaetae aftieanae (2 Fig. I. (üot.

Jahrk f. Syst. a. Paansengeonr. 190& W. 187—48.)— , Or**idaee«u a/Wcnmw IV. (Ebenda 1906. 8K.
144-6.5.)

Smith, J. J., Brgonia bipittnalifida n. ap. (Bull, du
departement d«> ragricuhuro aux Indes Ncerlandaises.
BiiiteDy.org lö06. Nr. 2. 47^».)

, MUMtia NietuMiihtMii n. »p. (Ebenda 1906. Nr. S.

17 21.)

Vidal, Ii., et OflFner, J.. Sur liiiiilcs alliliiiliiial,;s

ft les i'aract('rr> lii-iitu iit'^ ilrs Jutiijtrruii tiana et

,J. lommunis. (Ar. Ii <lt' la tlore jnraasieaoe 1906.
7. .laliig. Nr. H-> (in. 41 lA.)

Vigvuer, R„ s, uiiler (u-wclic.

Vuyok, Ii., Cusfonia »picata Thunb.(C. cnlophylla Uta.)
(2 Taf ). (Ree. d. ttav. bot. N^erlandais 1906. t.
209 15.)

Wangerln, W., Die Umgrenzung und (iliedoriing der
Familie der Comaoeae. (Beitd. x. d. Bot. Jahrb. 1906.

m, 1-88.)

XII. Palaeopbytologie.

Börry, E. W., Living and fossil species ot l umptunia
(4 Tat). CTbe American Natarallit 1906. 40.
4S.'>-.VJO.)

Bicbter. P. B., Beitrage zur Flora li' i imti ren Kreide
(^uedlinburgü. Teil 1. Die Gattung liausmannia
Dunker und einige seltenere Pflanienreste (7 Taf.)L

i^eipzig, Engelmann.

XIII. Angewan^ Bofanrik.

, Aderbold, Kericht Uber die Tätigkeit der Kaiser-
lichen Biologischen Anstalt für Land- und Forst-
wirtschaft im Jahre 1905. I. Jahresber. (MItt. a.

d. KaiserL Biol. Aast. f. Laad- u. Porstwirtsclk 1906.

Hefts. l-4a)
— , Die . KalMriidie BlologtMlM Anttalt fbr Laod-
nnd For«tirirtschafk fn Daiüem bei Steglitz (10 Abb.).

(Kbencia 190»!. Heft 1. 2 20.)

i
DasaonTille et Brocq - Rouaseu, I n prncede de

traiteinenl des grains avari^ (1 Taf.). (Ber. gds.
de bot. 19()6. 18. 164—66.)

Jong, A. W. K. de, Atheriache Olita. (TmnaBaia
1906. Nr. 6. 5 S.)

Kuyper, H. F., De Katoenmlturer in de Reeidentie
Falt tril.iniir. rKlirndft 19<JC.. Nr. (>. 24 S.)

Vonema, O. A.. N'ers(:hi<-deni' Kciinunpsweisen und
deren Kintliir> auf die ke imiin,' M-r.-iihiedener Samen.
(Uec. d. trav. bot. Neerlandai» 1906. Nr. 2. 177—92.)

XIV. Teratologie wai PflanrnkmUdtai.
Bemwd, dL, A propoa d'sM maladle dM coccttiers

cans<e par AstalovM'a aafimtrwm Cooke (4 Taf.)L

(Bull, da d^partement de I'agricnUore aux Indes
N^erlandaises. Buitenzorg 1906. Nr. 2. 1 -46

)

Braok, W. F., Zur l' rage der W imllx-M liadiniiniicn

an Klatteru (1 Tal., 2 .Abb.). (Iti-ih. Imi. /puttaibl.
2tl, 2. 67 ir,)

Peters, Li., /Cur Ivenutuia des Wurzelbrandesi der
Zuckerrübe. (Ber. d. d. bot Ges. ä4. H2d-~30.)

BoUbtmud, J., und Poetw v»n liceowen, W., Die
Eätwieklang der Galle tob JUaai« IweeiM. (Ree. d.
tnr. bot. K#erlaadaia 1901 £ 886-6U

Bomner, F.. Experimentelle Studien Aber die mecha-
nisrhen Wirkungen des Frostes bei Obst- und Wald-
biiumen (4 Tnf.V (l-andw. Jahrb. 85. 469 -527.)

Btadlmann, J., I her einige MifisbilduiiKt-n an Blüten
diT (iattung i'«/iVM/<(r//f (1 Taf). (Österr. bot. /.eitscbr.

.VI. 202—.5.)

Vuiliemin, F., Sur les cauiea de rapparition dee
formes dites anomales. (Compt read. 1906. 14t.
320-22.)

XV. Tednik.

Preand, H., Neuer Apparat wot MatieaflU-boiU mikro-
skopischer Fr&parate Ton F. Heilig» k Co. (Zeitaehr.
f. wisg. xMikroskopie 1901 £8. 197-98.)

Olaaonapp, M.. Ine Bndealung der 8pitzert\^ie Uhr
die Reproduktion von Mikropootograpbien. (Ebenda
1906, 28. 174-82.)

Huber, O. C, <)n a rapid ini tliod of proparing large
numbeis of sections. (Elx iida 11*06. iS. 1h7-9«>.)

Lebrun, H., A|)plication de la nielhoib- des disqiies

rotatits ii hl terhnique niirroscopique llolzüchn.)

(Ebenda 1906. 28. 14.5—73.)

Tobler, F., I ber die Brauchbarkeit von Mangin'B
Ruibeniuuirot ab Keagena fttr PektiBstoHiB. (Ebeada
1906. 28. 182-86.)

Erst* Abl«ilanc: OrirlnteW
Iwalt« Aktvllanf: Bwprvdiuiifea.

Atl«—Srtuwili im ttmtMUm Jakrfug«« der Botaalaeksa Mtaag

Jikriieb 18 Halte. u> IS. im MouU.
Jihrlick 24 Mammeni, mm 1. nnd 16. dM Honat«.

'.* Muk.

Twlic TS« ArUar Faliz ia Mprif, ladsMha. — Dtaek Ur PitrsrMlH« 1

Digitized b^Google



HKCSiVED.

iiOV 1 1906

64. Jahi'gang. Nr. 30. 16. Uktober 1906.

BOTANISCHE ZEITUNG.
Redaktion: H. Graf zu Solnw-Uubach. Friedricli OltmanM.
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DieR«dakliou Ubcruiumil keine Verptlicbtung, uuvorlaugtc'ingehctKlt'liui.'ber zu besprechen uderzuruckxuscnd«!.

Bespri-<'huiig'<*n: Worsilrll, W. ('., Tlip htiintnri'

and origiii ot thc Vy<»iltiii'i> . Nalhdi-^t, A. (i..

I'bcr Dictuophffllum nnil Vuinjituiihris .i/zini/ti.

StopcE, M. ('., A new tt-rn trom the cuhI mca-
Btires: Tubicuulis SukUlt^i w-^ay. — lürgcr, SelimJ
De läU2—1886 nvbildkde Iljäfutftröarne« Vegetation

(Die Veget4itiun der in den Jahren 1882—1886 nou-

BbUdttm HiilamriaieliOi — Kraus, G., Aus der'

laannwelt Unterfhukens. — Wery, J., Kxcur-
üoBS leientifiquefl organisf^es par l'exlcusion de l'uni-

venitf libre av Rriixelles et dirigöcs iiar M. le Pro-

fMaenr .1. Mas-art. — I{«lM'iili<irsl. KrvptoL'uin n-

florn Tun I>i'iit-( hlanil, (istiTiiMi li uiul dt-t S(liwi'i/..

K. Miillcr, I,('l>ci iiiit<i>c l! 1- /. « z i II s k i , .1..

ilyxonioDas betue, parasitc lit'ttt'iini's. .Me.v< i',

A.t Notiz ubi;r eint* «lie siipraiiiuxiinalt-ii TDtiings-

Mlten bctretTende (ies<>t/iiiar>iu'lv<'il- - I! ac i bors k i, i

M.» ÖxjdierciHlu uinl n-du/it reniio Kigetisi liaftcn der I

lebenden Zelle— Meao Litentiir. — Drackfehler.

Woridell, W. C, The Btructare and
origin of the Cycadaceoe..

AnnaN of Hot. IIK)6. •JO, lifl fiO m 17 llolzsi bu.)

DalS die Cycadeen iu der grolieu uud alteu

Reihe der htuMa^^ermtn oder CJjrreufofiHMS ihre

iiürbsteii Ilczieliungon fiiidtni , darin stiinnii-ii ilio

l'alaeoutologcu beute Ubcrciii. Und zwar lasseu

sie sich, wie schon Scott gezeigt hat, am
Icii hfcstcn von den J.ygirnxh ndrrcn ableiten oder

(lucU mit ilinen auf genieinüunie ^Nluttvrtyiicu

znrllclifaiireii. Schon in frflhercn Arbeiten hat

Worsdell diese Aii-ielit Scott 's bestritten

und die Vyiudtttt aul den 'l.\pu.s der penniscben

Medulloscu zurüek/ufuiiren gesucht. Da« tiat

seinerseits mit Hecht Seott abgewiesen: aber

W orsdell Ideibt bei .seiner Anschauung und suciit

sie in diesem Aufsatz nach Miiglichkeit zu begründen.

l!ei dieser Itegrllndung zeig! sich denn in

vollstem Maße der aussclilie(51icb lormal-inorpho-

loyische und doktrinürc Siiimiiinnkt, den Wors-
dell überall ione hält uud der ihn mit Ceia-

kovsky als geistesverwandt crM-heinen läßt.

.Man lese nur den Sat2 p. 154 dieser Arbeit:

„1 must side wliolly with Celaliovsky in

maintaining that the luw of uniformity
demands that Ihrougboat Gymnosperms , to

say noihing of higher and lower pluut forms,

the sporangiuni musl pos>ess two integQ-
ments or thc cijuivalents of such."

Den wcscntlichcu luhalt der vorliegenden

Arbeit in ganz kurzer und conciser, fUr den

Anatomen bequemerer Form hat Worsdell
bereits 1900 im Report British Association

IJrudford p. 938 bekannt gegeben; jetzt hat

er im Anschluß au Matte' s Eutdeclinng, wo-

nach bei der Keimpflanze der C^dem vielfach

im Stamm mehrere Sifliin\ linder vnrkommcn,

die an das Verbaltcu von Mcdullosa erinnern,

die Sache bloB weiter ansgefülhrt. Daranf ge-

stützt Ulüt Verf. den einfachen Stelencylinder

der Cycadcen uu» eiueiu Krauz von neboueiuandcr-

liegenden Mednllosastelen entstehen, in welchen

jedesmal der nach innen gerichtete Mast und
Ilükteil abhuadcu gekommen ist. Uud er treibt

das soweit, daß er sogar den eiofiichen Stelen-

cylinder \nn I.iin'itiodrndron aus zahlreichen dcr-

artigcu verarmten Einzelstelcn /u.suninieugesetzt

sein IftBt, wodurch er natürlich weit vou dem so

ahnlichen und stets damit vertilicheneu HdOT'
angium, dem auch Verf. eine einfache Stele ZQ-

schreiben mall, abrückt.

Eine Spur altertiindicben Verhaltens findet

er weiter in dem bereit» von Scott (Ann. of

Hot. IS97. vol. II) geschilderten Verhalten der

(iefalilnindrl in der IMiUi-iiarh^c der Cycndrcn,

die bekanntlicli nic-aicii und lioclr^t uii:4iciL hurtig

orientiert sinii , >>> dali sie in e\trenn'n FiUleil

einander den Kücken (d. b. die Hastteile) zu-

wenden. Verf. erklärt das so, dali er ursprünglich

vorhandene, unregclmäliig gebuchtete MeduUosa«
artige Stelen in Mehrzahl »onimmt, von denen
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nun blolS t'iii/cliic Stücke «-rhaUeu blieben , und
demonstriert die Art, wie er sich das vorstellt,

durch eine schematischc Figur. Audi die eigen-

tümliche Dogenstellung der Htlndel im Cycadcen-
\

Blattstiel wird von einem ursprünglichen kon-

!

zentrisch«!! Spnrbandel abgeleitet, welches, beij

Jjygiitoäminm and MeduUoM in der Tat vor-

.

banden, in mehrere culliiterale Bfind«!] aii>('iiiaii>l( r-

bricbL In ähnlicher Weise läftt Verf. die »ikmt-

lichen BBndel der Spar eines Cfcadem-fSiviXM

einer zerlegten Stele entsprechen , wovon noch

Andeutungen in der Ülalt- und Carpellüiiur von

Bkmgeria voriianden sein sollen.

Über seine Stellung zu allen «Uesen Aas-

eiftandersetzongeu bat lief, im Eingang bereits

das KMbige gesagt. Er will gern rageben, daß
die Cycadeen sich von Vurfahrenstiimmen her-

leiten, die polystele Stamme wie so viele Farne

besaßen, die dann durch Yereinfaehnng und

Schwinden der seitlichen Stelen wie Hderangiuw
und Lyginodendron munustel wurden. Man be-

greift anch auf diese Art, daß Andentnngen von

Polystelic als Atavismen wieder neu auftreten

können. Aber der komplicirten Lebrc vom Zer-

fall der primären Polystelcn, behufs monostcicr

Wiedervereinigang der Fragmente gegeuQber, muß
er sich dorchaas ablehnend verhalten. Und das,

obsrlion er i^'erii iiiiri Ki iiiil , ilai' \'erf. für seine

Sache in Übersichtlicher und verständlicher Uar-

stellnng so gut, wie es irgend anging, plaidirt.

H. Solms.

Unterfamilie (oder der selb-tandigcn Familie, wie

Seward und Dale meinen) /^ipferttürui« bringea

kann, darüber wage ich keine bestimmte Heining

auszusprechen." Es wftrc aber vielleicht vor-

sichtiger, die fossilen Arten wenigstens vorläufig

als an einer eigenen UnterfamiUe — CamfiUtfUn-

(ÜNoe — gehörig xo betraehten.

H, Solms.

NaHunnrt, A. O., Über Didifopli'flhm und
Camptopkris spiralis.

(KoagL Svenska Vetenskapsakademieos Handlingar
1906. 41. Nr. 5. 81 8. mit 7 Taf.)

Unter Üczugnahme auf die neueren Versuche

Sc ward's (Thil. Tran^iirt. 1899. ser. I!,

und Seward 's and l)aU:'s (Ebenda 1901,

BCr. B, die Gattungen />>j>/erM uad Matonia
nebst zahlreichen rbaetischeu Genera wie Dictjfo-

phptttm und Camptopteris zu einer altcrttlnilichen

zwischen Ci/alhenceen und I'olypoditneen einer-,

OUid*eniaccen anderseits vermittelnden FarnUasse
zu vereinigen

,
gibt Verf. emente Beschreibung

und Abbildung liervorrafrend . I i ih r Evemidare
der beiden auf dem Titel geuauutea Ucnera. Er;
weist daraaf bin, daß deren Blattverzweigung viel

'

eher iiiil ^fafnni" und M'ifonidiuui als mit Di-

pteris verglichen werden kann. Die letzte Tafel:

bietet sebAne niastrationen der Sporangiensori,

die von Dii)t(Tls gleichfalls ziemlich stark ab-

weichen. Zuletzt meint Verf: „Ob man trotz

diaaer Venchiedenhelteii IHdifesäii^m n der

Stopes, M. C, A ucw fem fnjiu tlic cnal

meaäures: Tiibiciuüis Sutcliffii u. sp.

(Hern, aad Proceed. Ifanchester Lit and PhilompUcal
^^oci<«ty im 50, III. 8 Tafeln.)

Die Gattoog TubuMviU, von Cotta auf eis

?l\em|ilar, seine T. Sotenitei bcgrflndet, war seit-

her nie wieder tjet'unden worden. Verf. beschreibt

jetzt eine sehr ähnliche neue Art, die wiedenun

nur in einem Exemplar in einem „roof nodtde*

bei SIin'.M' in der produktiven Kolilinforiiuitioii

gefunden wurde. Das Exemplar bot der Unter-

suchung zahlreiche Blattstiele and Warxeln so-

wie die Terminalknopjte. Verf. stellt die tJattuuff

zu den Botryopterideäc und halt sie für nächst-

verwandt aüt Renanlt's Afrawiatepfsri» A^eDofi.

Es findet in ihren Wurzeln vielreihip iretopfi lt*'

Tracheideu, die von den bei den lebenden Fariieu

bekannten Treppenelcmenten wesentlich abweichen.

Einzelne /wi^i hen den MIattstielcn lose 'jefumltnc

bpuraugien erinnern sehr an solche einer Lepto-

sporangiatenform , Verf. möchte sie als zu den

Exemplar gehörig betrachten, weil in der Kon-

kretion gar kein anderer Ttlanzenresl vorkommt.

Das ist indcss immerhin ein recht schwaches

und precäres Argoment, Ein solcher Baa der

Spornngicn wira mit dar Zugehörigkeit zu den

Botrffoptmdm andern gar nicht au vereinigen.

U. Solms.

BiTRer, Seliin, De 1882—1886 irybildade

HjalmarOames v^tation (Die Vegi-

tntidii der in <leii Jahren 1882—1886
ncugebihk'tcii Iljälnuiriiiscln).

(Arkiv för bot. 6. Nr. I. Upsala och ätockholu 1U05.)

Im Jahre 18B2 wurde die Oberflache des

Hjiilniarsees 1,2 ni ^;^•^enkt, im Jahre 1886 weitere

0,7 m. Ilierdurcb wurde nicht nur am Ufer des

Sees neues Land gewonnen, sondern es entstanden

aueli inelirere neue, kleinere Inseln. A. ('allinö

untersuchte im Sommer 1886 die Vegetation dieser

so entstandenen Inseln, im Jabre 1892 wurde

diese Untersuchung von A. Y. G re villi us wieder

aufgenommen. Zuleui hat der Verf. in deu

Sommern 1908 «nd 1904 die Vegetation dieser
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Inseln noch einmal studiert und seine Ue-

olarlitanscn mit denen der vorher genumten
Forscher verf^litlien.

Im Soninior 1886 wurden 11:1 I'linnerogamen

und Gefäßkrvptogamen, im .lalue |S<.i2 184, vom
Yerf, 202 gefunden. Von den l-'orseliern. welclie

die kleinen Inseln nnd Schären untcrs^ucht lialten,

sind iMainmen nicht wendet als 260 Pbanero-

gamen ond GefäBkryptogamen angetroffen, indem
inebrere schon wieder verschwunden sind.

Der Verf. heschüftigt sieh liestinders mit

einer Diskussion der Faktoren, welche die Ver-

breitang der Pflanxen bedingt haben. Seine Be-

obachtungen haben ilin zu der Ansicht gefObrt,

daß das Wasser dabei die wichtigste KoUe spielt.

Besonders ist das Hochwasser von größter Be-

dentnng . weil dadurch eine Menge von Samen
and anderen Keprodnbtioniorganeo Uber die ge-

wöhnliche Wellengrenze gefllhrt werden, so daß
nichrcre I.ani1|itlanzen ein geeignetes Kciniliett

tinden können. Dies wird näher durch eine

Photographie von der kleinen Insel ErsAn illn-

•triert, welelie zeigt, wie ein dirlifor l'.irkon-

hestand gerade an der Grenze des lluchwusscrs

wichst FOr die Terbreitang durch Wind, Wasser-
Tfigel und Menschen werden mehrere nri-jiiele an-

geführt. In einem besonderen Kupitcl liehandelt

der Verf. die P'rage Ober das ScbwimmvermOgen
der Samen und Frth lite. Melirere Samen, welche

sofort sinken, kimnen. wenn sie in den Früchten
noch eingeschlossen sind, \\eite Strecken geführt

werden ; Heispiele daf&r sind Pla$itago mßjor und
Scrophuhiria nodosa.

Zuletzt werden die Verfindernngen , welche

die Ptlanzenvcreine in den letzten zwfdf Jahren

erlitten haben, näher erörtert. I»ie wichtigste

ist die weitere Knlwickeliin;.' des Waldes. Auf
den größeren neugebildeteu Inseln haben wir nun
einen Laubwald , wo lithUn wrrucota die grolUe

Rolle spielt, auch Populm iremnlay Belula odoratOy

Mnitt giitiifumt Sorbvs aueuparia nnd Salix caprea

sind von Wichtigkeit. Die Kadelbänme, die Fichte

md die Kiefer, haben dazu eine immer gritlSere

Bedeutung gewonnen. Die Verbreitung des Waldes
ist auf Kosten der Stranchbestünde vor sich ge-

gangen , wofür iilte vertrocknete Nfi/ir-Stnludier

unterhalb des Laubdachs des Waldes einen deut-

liehen Beweis liefern.

Die .\rlieit i>-t -olir reirh an 'jenau L'eiiiaihten

Detailstudieu Uber verschiedene Inseln, su daU in der

Zakunft dleYerlnderungen verfolgt werden können.
Von der Vegetation der Inseln liefern 18

photugraphische Aufnahmen eine gute Vorstellung.

Eine Kart« gieht die Lage der hesuchten Inaein an.

Henrik Hesselman.

Kraus, G., Aus der PHaiizeuwelt Unter-
frankens. VIII. Die Se^eria-HtHäe.

(Verband), li. |)hvs.-med. Ges. tu WQrzburg 1908.

N. F IH. 241-63 mit 2 photolith. Tafeln.)

E.S wird in dieser hübschen biologischen

Monographie die Verbreitung der SaXerta auf den
KalktrUmnierhalden der Gegend von Würzburg
sowie die l>iologisclie Anpa.s8ung der Pdanzc an
ihren Standort besprochen. Ks zeigt sich, daß
diescllie ein prononcirter Xerophyt ist, der sich

vielen Wnslengräscrn in seinen Eigenschaften

anschlielli II hil'.t. Wie diese, bevorzugt die Sea-

leria beweglii he und ticfgrQndigc , aber sehr

trockene und stark hcsonntc Röden. in die sie

mit langen 'l'riebwurzeln bis zu ansehnlicher Tiefe

hineindringt, während die Blätter gleichzeitig wie

die von Festwa durch Bcwegungsgelenke ge-

schlossen und ausgebreitet werden können. In

den Blättern wird nicht St&rke, sondern ein lös-

liches Kohlehydrat gebildet. Dadurch mnß, wie
Verf. ausführt, die Saftconcentration zur Zeit

stärkster Transpiration gesteigert, die TranspiniF

tion also herabgesetzt werden.
Verf. weist ferner auf die eigentümliche

Schleimscbicht hin, welche das haarlose Epithel

des Wnnelkörpers bedeckt und die schon Hof-
meister kannte, und sieht in dieser ein Mittel,

das Oleiten der Triebwurzeln in der Tiefe des

hodens zu erleichtem.

Daß Scslerht grol'e Mengen von Kalkcarbonat

verträgt, daU sie desselben indess avl ihrem Ge-
deihen nicht bedarf, geht umnlttdbar aus den
vom Verf. gegelenen Analysen des Bodens ihrer

Wurzelbalien hervor, indem deren Kalkgehalt von

65,32 " u zu 2,27 «/o schwankt. Letztere Zahl
ergab Nps/m'a-lJoden von der lüiilerlev l>ei Ems,
der aus der Verwitterung devonischer rheinischer

Schiefer entstanden war.

U. Solms.

Wery, J., Excui^iona scientiftques or-

<xaTiis('t's par l'extensioii de riniivcrsit<i

libre litiixelles et tlirigees par M.
le i'ruteäseur J. Massart. I. Sur le

littoral beige.

(ReTue de l'universit^ de Bruxclles 1906. 8*.

12S 8. mit 18 photolith. Tafeln.)

Der vorliegende, eine dreitlgige zoologisch-

botanisch - geolugi-ohe Exkursion nach N'ienpurt

les baiiis Cox)de und Fumcs behandelnde Bericht

ist sehr nett nnd anregend geschrieben nnd gibt

ein sehr gutes Bild von der Beschaffenheit des

in Frage kommenden Gebiets. Er kann solchen
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Botanikern, die in der dortigen Gegend sieli

umsolifii wolirn, als nUtzlirhc und aii)^pnelitne

Leetüre empfohlen werden. Dem lief, bat dieselbe

•in« ediöne Exkorsion, die er vna Nieaport vnter

Professor Mass arf's freundlicher FühninptiPiimcht,

in angenehmer Weise in Erinnerung gciiraclit.

Die geologische Geschichte (les Landes findet

man in zusainmoiiliiiiifriiHlfr Diirstclliiiii.' . liio-

logisctic BptrarlituD^ifii allir Art wcriicii, an die

K\ktirsionsfuiid(' uiiknU]iff tid. lu'lianiU'lt. In den
Landst-baftsbildern scheint dem Kef. allerdinga

des Guten etwas viel geihan zu sein.

H. Solms.

f
In Snmma wflnsehk Bef. dem Baek gntan

Fortgang, der a»^ seiner Verbreitung zi^te
kummen wird. U. Solms.

ßabenborst, Kryptogainbiit

Deutschland, österrokw u. dei

iHorsi von
der Schweiz.

B<1. VI. Die Lebermoose v<ni Dr. K. Maller
(Freiburg).

(Liefrg. 1 und 2 (1905 imd 190^ 8. 1-12&)

Der in den vorliegenden Heften begonnene
Mand des bekannten Werkes winl wobl zweifel-

loB eine bisher sehr onangcuehni enijifundene

Lücke ansfUllen. Denn es gibt bislang kein

nenerps niicb . welches uns T!< s( !ii eil)tin'_' und
systeniatii>cbc Darstellung der iiiitteleun>]iaisi'ben

Lebermoose gftbe. Verf. ist infolge langjähriger

Rescbälftignng selir vertraut mit die»er Klasse,

und so dürfen wir hotien, ein leebt brauchbare»

Buch ans seiiier Feder zu erhalten.

In den vorliegenden zwei Lieferungen ist

zunächst die allgemeine C'barakteristik der Leber-
moose gegeben , auf deren Ausarbeitung Verf.

offenbar viel Mtthc verwandt hat. Sie wird im
großen und ganzen den Redttrftiissen seines Leser-

kreises wolil entsprechen, weiinschün der Kundige
ihr mchrcrorts ansieht, dali sie weniger aaf
Autopsie als anf eifriges Literatnrstndinm be-

gründet ist. Das tritt /. ]*>. Iifi der liucb l.eit-

geb gearbeiteten Behandlung der Ver/.wcigungs-

formen berror, die schBrfer und klarer sein konnte,
besonders aber bei der Hesprechung des Ver-

haltens von 6|)orogon und hproUspit/e auf p. 74 seq.

Hier ist von der Yorwachsung der HQllblätter

mit dem unleren Teil des Kelelies die Rede, da-

neben und unvermittelt wird für Alieularia und
Jliirjxtnthus das Kindringen des Hporogonfußes in

das Achsengewcbe erwähnt. Und danin scIilielJt

sich unmittelbar die Heliandlung der 6'"« dlttcccn-

Formen in einer Weise, die zeigt, dali Verf. be-

xQgUch dieser Verhältnisse nicht zu vollkommener
Klarheit gelangt war. als er das schrieb.

Die Literatur ist ausgiebig verwerthet, die

96 Zinkos sind zwar keineswegs künstlerisch schön,

aber doch groatenteil« Ar das, was sie ülvstrieren

sollen, aosreicbend.

BrzeziQski, J., Afyxonionae betae, para-

site des bettcraves.

(Hidl. de l'aead. des sciences de Crarovie. Classe
i des s< ii iu i s nialb. et nat. Mars i;<06 )

' Mj'xomunas betae soll die lierzfaule und
iden Wnrxelbrand der ZndterrBben bervormfen.

Idaneben nber aneb an allen anderen Krankheiten

! beteiligt sein. Aus bpuren sollen sich kleine

Sckvirmer entwickeln , die in die Gewebe der
Zuckerrüben eindriiu"!). l>;irans ^nlleii nach

einiger Zeit Myxanioben werden und die>c sich

in Plasmodien verwandeln, entweder indem sie

! einzeln grül'er und gnißer werden dder indem

I

sie zu inelireren /usammenHiel'eii. Die I'las-

' niodien zerfallen angeblich wieder in Sporen oder
sie bilden C\sten oder, was bisher bei ähnlichen

j

Organismen nicht Iteobacbtet ist
, Zoosporangien,

jaos «ieiit n wieder Scbwürmer hervorkommen.

I bm alles wäre sehr interessant, wennmicht
manches, was der Yerf. erzählt, einen schweren
Verdacht gegen ihn aufkommen ließe. Seine

Schwärmer, bei denen er Kern und Geißel ge-
sehen haben will, haben etwa Rakteriengriße.

Fr li.it in allen /eilen der Küben. die er

untersuchte, gefunden, auch in anscheinend ge-

sunden, and zerbricht sieb den Kotif nicht weiter
darüber, wie sie ila bineingekomnion sind. Ks
spricht manches dafür, daU diese Schwärmer in

vielen Fftllen weiter nichts sind als in Brown-
scher Molekularbew cgung begriffen'' !'!;i<iiiak(irner.

Denn der Verf. er/iiblt ganz iiarmlus, daU nach

dem Zusatz von 1 "/oiger Chromsäore die Be-
wegnntr der Scliw armer niclit auftnire. sondern

im (iegenteil zunaelisl nucli leldiafter werde. Das
beste Material ffir das Studium ile> Entwiekelungs-

ganges hat er sich dadurch versdiaflt . dalS er

Stücke kranker Zuckerrüben drei Tage lang in

j.jO'Voigen Alkohol legte nud darauf mit sterili-

I

sierlem Wasser auswusch. Dann war alles zu-

grunde gegangen, nur den Cysten des Myxomonas
hatte der Alkohol nichts anhaben können! Das
Plasma kam heraus und bildete Zoosporangien.

Seine Beschreibungen der Plasmodien sind

immerhin so ^-enan. dali man annehmen muli. in

kranken oder faulenden ZuckorrOben kommt ein

Organismus aus der Verwandtschaft der niederen
Myxoiiiv rrlcii vor. Vielleielit handelt sich

um eine l orm aus der Gruppe des Protomonas
«myli. E. Jahn.
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Meyer, A., Notiz über eine die supra-

maxinialcn Tütungssseiten betreflende

GteBctzniii (sig^keit

(Her. il. tl. Ixit. (ics, m>6 '2U MO.)

Nach eiuer Einleitung, in der der Verf. seine

Ansichten Uber die Konititntion des Protoplasten 1

als „Hydroliylc". il, Ii. ah System \ >n knlloidalcn

Lösungen von wenig Wasser in Köriicm, deren
verflflssigt« Zastftnde sich nicht mit Wasser

|

niisclien
,

aussprirhf, wendot er sich di r FraRp
zu, wie die tödliche Wirkung supruimiximalcr

i

Tcmiierafnren auf die Zelle zu verstehen sei.

Seinen I hcrlciiungcii lop;t A. Meyer zunächst die

Ergebnisse der Untersuchungen vun Itlau (lint.

Ztg. 1905. 63, II. S. 880) aber IMtungs-

temperataren von Rakteriensporen zuprunde. Aus
ihnen and anderen ist zuniichst zu schliefen. dalS

der Itau der Sporenhaut ohne wesentlichen Ein-

flntt auf die Widerstandsfähigkeit der Sporen,!

daß die Ursache der rerschiedenen Resistenz'

vielmehr im T'ro)ii|. labten zu suchen ist. Kerner

liegen der Widerstandsrä]iigi(eit desselben gegen

hohe Temperaturen ganz andere YerhAltnisse

nignnide wie die. \s«'1rlii' die Wachstunis-

heschleunigung durch Temperatarsteigerung be-

dingen. Es seheint, als ob dareb die hohe
Tiitt|ifratiir iHicrall /uiiiidist ein fileichos, alier

grudueil verschiedenes iMoment beeintluüt würde
j

and den Tod verarsache ; dafür .spricht, daß mitj

sleißendfr Teniiu'ratiir fil crall liie Tötunpszcit

kürzer wird. Hcsclil« iinigun^ eines chemischen

Proiesses kann nicht die Ursache der endlichen

'

Totnnsr sein, \v< il <lic Vt rkürzuny: der Toluniis-

zeilcn mit Stei(.'erunK' der Temperatur kr im svM'us

in gleichem Verhältnis fortschreitet wi< n l.<

sehleunigung chemischer Prozesse, die durch eine

Teniperaturerhidinnft um 10 " V ungefähr ver-

doppelt wird. Eine starke Stütze für die An-

nahme der Uieickheit der inneren Todesaraacbe

bei allen Organismen wDrde dnrch den Nachweis
gewonnen werden, dal' die Verkiir/uiiu' der Todes-

zeit durch äteigcrung der Temperatur um eine

bestimmte Höhe bei allen Arten einem and dem-
sell>en (loset/ fidlen würde. Aul'er Zahlen, die

G lob ig 1881 für den roten karluttclhazillus er-

hielt, benntat A. Meyer neue bei BacUlfis §uh-

tilis und Jt. mbur tjewoiiiioiie Werte und kommt zu

dem Ergebnis, daU allerdings die Verkürzung der

Tötongsaeit in geometrischer Progression mit der

Tempenitur ahnimmt nach der Formel t :\

WO l das Endglied, a das Ausgangsglied der iUihe,

die niederste beim Versuch angewandte TcVtungs-

temperatur, *| das ans einem zweiten Versuch

bei hiiherer Temiierutur bestiminle i'rogrcssions-

mhUtnis bedentet. Danach Wörde man ans zwei

Versuchen, durch welche die Tötnngszeit bei ver-

schiedenen Tenjperaturen bestimmt wäre, die

Tötungszeit bei jeder beliebigen Temperatur an-
nfthemd bestimmen können. FOr den 61 obig-
scheu I'a/illiis w in de liereclinet q = Vt , für

B. suUUU q = 0,2 , für Ä robur q = 0,1487.
Das Aasgangsglied a der Reihe (Tdtungszeit bei
100" flu- (;i(tl.if;"s l;a/illu>, hei 80" für die

beiden anderen) würde sein U50 bezw. 4500 bezw.

1560 Hinnten. Es stellen sieh dann die TMonga-
zeiten

für

bei gefunden berechnet

110 " C zwischen 38 und 39' 36'

120** , , 7,5 , 8' 7,2'

130» .
140« .

bei

IKt" {'

120»
„

130» ,
140* ,

25 . 80"

für
BadUtu robur

'

gefunden

zwischen 7 und 8'

48 , 50"

12 . 14"

2,5' 1' 29"
nn*

berechnet

r>,2'

50,8"

M,8" •

Natürlieli lieihirf die „Gesetzmäßiiikeif noeli

der Itestätigung durch l'ntersucbunneii an zalil-

reichen anderen Arten. Daß es für die l'raxis

der liaklcriologie von besonderer lk>dcatang wftre,

wenn sie sich bewahrheitete, indem man dann

ans zwei lieobachtungen die Tiitunus/i ii tili ji lie

beliebi<;e supramaximale Temperatur und die

retiiix ratar, bei der der Organismai* momentan
iiil<t, sein Ultrain,i\iniuin, berechnen konnte, be-

darf kaum des Hinweises. Behrens.

Raciborsici, M., < )x\dicn nde und redii-

ziciendft Hi^cnschalten der lebetideii

Zilie. Alit, 11. Über die extrazellulare

Oxydase. Abt. III. Über die Jodidreak-

tioii de.t AsjunfiHiis niijir.

(Bull, de l'Acad. des scieaces de Cracovie. Classe des

sciencea nath. et nat. 1905. 668—707.)

Der Verf. bietet in den beiden vorliegenden

Arbeiti'ii sehr wi« litii;e Heilnlpe zur Kenntnis der

oxydii i enden liezw. desoxydierenden Fähigkeit der

lelM ndcn Zelle, insbesondere der sogen. Oxydu.sen,

welche aus den Zellen verschiedener WUe {AUer-

naria tenuis, Äsjtergiltus niger) und einer gröAeren

Anzahl Samenpflanzen nach auAen sezeniiert

Digitized by Google



1

815 316

werden, in das NKhimedinm bezw. in die Tnter-

zellularen, Traoliet'ii mul Trachfiilen.

1. AÜernaria tcnuis sczernicrt in den ver-

«ehiedensten NftbrlOsnnffen, mweit mlehe geproft

\vnni<'ii. eine Giinjakliarz Man finl crulc ((luajak-l

Oxjdase, die allerdingb beim AlttM-wcrdcn der]

Koltnran wieder Tersehwindet.

2. Mit llilfc sclir vcrdlinntor IJenzidin- und 1

u-Nuphtliylaminlu!>aiigen, die Verf. durch diel

lebende Pflnnse aafhehmen lieft, besw. dareh
Aussal/fii mit posiUtiptor Ammojipiilfatlösunp in

Sclinittcii, vcmiochtc er sicherzustellen, daß mit

Aosnahme der Sieb- und Milchröhren die Proto-

jilasten dor vi t-rliicdensteii Samonpflan/on eine

(iuajak - Ox} dusc indit cntliultcn, daß diese viel-

mehr, abgeMben von den gonaniit(ii Organen,

oxtnizflliilar . auf der lniit'n\\ ami ih r I raoheen

und Traclicidc II und der liittT/i lliilai uj. lukaljsiert

ist. Kür (li'ii Nacliwcis der intor/( lliilat-<»\> tlase

eignen sirh am licsti-n <lie durrli grdlio Inter-

zellularen ausgf'zei( linoten Wasserpflanzen , vor

allen Njfmphara. Die durch Dur« li-piil« n mit

Wasser aus Nifmphneen präparierten Ox.vdase-

lösnngen zeigten bei der PrtifDng. daß es sich

um Oxydasen vom I^ukkase-, ni<-ht um solcbc

vom Tyrosinase-Typae bandelt, daA sie aber von
der Oxydase der Warzeloberfliche , die in der

I. Aliteilunp d<'r l'ntiM sut hunpc ii U a <• i 1> o r s k i's

Qber den üegeuäland behandelt ist, in einigen

Reaktionen versebieden sind. Ein Enzym kann
narli exakten Untersuchungen, die Niklewsky
im Institut des Verf. anstellte, die Interzollular-

Oxydase der Npmphaea schon deshalb nicht sein,

weil hei der Einwirkuni; auf lienzidin ilas Ver-

hiUlnis zwischen der Menge der Oxydase und
der Menge des oxydierten Benxidins konstant ist.

Das wirft, wie auch Verf. hervorhebt, auf die so

vietfach olinc genügende Grundlage angenommene
EntfUBatnr der Oxydasen Oberhaupt ein etwas

bedenkliches Liclif.

3. Aspcfgillua nigrr scheidet unter gewissen

Verhältnissen eine Jodide anter Freiwerden von
Jod zervetzende Oxyda.se aus. Die liildong hingt

einmal vom Alter des Tilzes — nur junge Kni-

toren bilden Oxydase! — und weiter von der
Art der Ernährung ab: Ks ist die (M-penwai-t

von Kohlehydraten notwendig, unter denen Uulir-

zucker nnd Ginkose , soweit geprüft wurde , bei

weitem am günstigsten wirken. Die ^.Todiii-

oxyilase" ist sicher weder eine „Lakkasc" noch
^ Saipetersäure oder ( hinon; ihre Natur bleibt im
abrigen xnn&rhst problematisch.

Bebr ens.

New Lttenltiir.

I. Allgemeines.

Straaburger, S., Noll, B., Schenck, H., Karsten, Q ,

I.elirbuch der Botanik für Horhscliulen. H. umf(earl>.

.\iitl. 779 z. T. färb. Abb. .lena 19U«. «•>. Vlll U.627S.

hmfar, V., Handbuch der tccbni»clicn Mykolone. %
erw. Aufl. 12. Lieferung mit Jingen 11 Us 90 du
sweiten Bandes. Jena 1908.

IL Bakterien.

Beck, l'bcr einen Frucbtälber liiltlenden Mikmliokkn»
{Mkrocomig exterificann). (.\rl>. d. K.iis. (iesnndii.-

Aint 19()6. 24. lieft 2.)

Courmont, P., Influence de la glvcerine sur Ic iwa-
- lle'voir ( lii oiiingriie des Bacilles arido-1

((•(.inpt. rend. soc. biol. «1. 221—2'..)

Oordon, M. H., Note on ibe aMIity of I'. fhnlrrat

nsiatitai U> dernmiioRC starcb. (Hakt. Zentralbl. 1.

42. 50
HarriBon, F. C, A bacterial rot of the potato, csuted

by ttaaBu» sohntennis. (Ebenda 190& iL 17.

Mt(.)
Jaoobaen, B. C, üb«- ein« ricbtendea Endnb beim

Wachstum gewisser Bakterien in Gelatine; (Ebenda
1906. II. 17. SS-64.)

Kniepi H., TTntcrsncbungen Qber die Cheauttaxis vm
Bakterien. (Prtngsh. .labrb. 190S. 49. 21S—71.)

Krionitz, W., I'licr morpbologis« hc Vprändeninpen
an Spiro' hntini. (Bukt Zentrnll»!. I. 42. 4:1-47.)

Kuhtz, E-, I)i<> ViTKai iniK des Traiilienzu« kers iinlor

Kiitwickliing von (Jasen durch Itadertitm cuH (im-

muue ist an die lebende Zeile gebunden, da Bar-

iniiiiii roh im GegansaU au Hefe xur Gärung aD*

Uetiingt sti( kätolbahmng n5tig hat, (Areh. f. Hyg.
5H. 125—36.)

Lafar, F., g. unter Allgemeines.
IjeTaditi, C, Morphologie et cnltnre du StnrodiatU

rtfrinams. (Compt. rnid. soe. bioL 91. 182—84.)

Poja, O., et Bajat» 9« Vne d'MSCmble snr l'artiM

de riodnre de potassinm, faetenr de polymorphismt
cbez les Bacti rie-!. (Kbenda. <51. 22'»' 27.)

Pringaheira, H.. l iier ein Stii l<stoff assimilierendes

CUi^Irrnnu. ( Hakt, /.'lltralhl. 1906, II. 1«. 795—ÄK).)

Rubland, W.. I her .\ rahinliildung durch Bakterien

und deren Beziebang zum (iunimi der jlsijjlliioa»

(»er. d. d. bot. Ges. 94. 89S-402.)
Salto. K., Mikrobiologische Studien aber die Soya-

bereitung. (BakL Zentralbl. 1006b II. M. 806.)

Btoklaaa, J.. Treten Stidtstofrerivste im Boden eis

bei DQngung mit ChitisalpeterY (Ebenda 1906. II.

17. 27-^«».)

Thevonot. L., ('uUures des Bacillcs acido-rfsistant*

sin iiiilii iix veiri-taiix et sur niilieiix sucreS. (Compt.

rni.l M,f. Iiiol. l'2::-2.'i.-

Wund. M.. iM st-tt llung de! Kardinali>nnkte der Snwor

sti.tt^on/i titi atjuti iVir .^ixirenkeiinung und Sporen-

liiidiiii« eiiii'r licilie in I.iift ihren ganzen Knt-

\^ icklung>gang durclifiiliri'inler . s|iorenliildender

liakterieuspezies. (Bakt. Zentralbl. 1. 42. 97'-)

III. POze.

Arthur, J. 0., Eine nnf dte Straht« and Eatp

I

wicklungsgeHcbichte begründete Klasstikstioa der

,
ürtdinerti. (U^s. scientif. eongr. internst, boten,

j Wien 1905. 3ai-4«i.)
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ErikMon, J . Der kämpf geg«n den «merikannrben
Stachelli(>< riM>'ltau in Schweden. (Dentarhe landw.
PreBse lSK>ü. Nr. ß9.)

FlaroS^ M. A., Die IU>dini;iingoii der Figmentbildung
bei den Pilxen. (Bull. jard. bot. imp. 8t. Paters-
boai«. e. Tl-W.)

Hent. J. J. van, Pieudovaknolen in HefeMlIeo.
(Bakt. ZeatralU. IM«. II. 17. 8 ff.)

Junsmv, I. B., Ein neuer Getreidepilx (1 Tai.).

(Zdtaehr. f. PlUnienkrankh. 16. 131-35.)
LaflMr, V., B. unter Allgeini-inus.

Morlnl, T., Osservazioni nulla vita e siil luiriissitiüiuu

di alciirif sprcic dl l'iplo'rpfinlis (1 luv.). (.Mtün. r.

arrad. ili'llc h>i-ii'n<c dcH' ist. ili Itolo-^na, scz. sc,

nat. lOO-"». Si l. (). 2. .V) -VJ )

Saito, K. , .Narhiia« /ii ili r .\l>liandluiig „l aler-
Buchuiiccii iiIiiT (lif atiii<i.s]>hari<i'hi'ii Pitsksüne^ I".
(The bot, luag. Tokyo, -mi. 57—6«.)

Butory, A., £<tude d'uue levure nouvcllc, le Crypto-
coetus Bainieri. (Compt. rend. soc. Iiiol. ttl. 216—17.)

Wehmer, C, Die Bildung freier < )xal»aure durch Aiper-
giUm nigtr (1 Taf.). (B<t. d. d. bot. Oes. 34. 381-84)

Inll, H.. Beiträge zur Kenntaia der Sporenpilse ohne
aorenbitdang,ir«ldie ta BcMiereibetnebea und deren
unbung voriraauM». n. Mitt. (Bikt. Zeatr>lbl.

1908. U. 17.
. III. Mitt (Ebmte 1906. H. 17. S-7.)

Zimmermann, Er|&nseDdc V<Tsui'lie zur P\>!stst<>iluiiK

der KeinifAhigkeit ftiterer Sklerotieii von Clatictt»»

rmrsnna. (Zeitscbr. f. Pflanienkrankh. 18. I89--81.)

IV. Algen.

Artari, A.,.a. unter l'hysiulogie.

Brand, V., über Cladopfiom irispata und die Sektion
AegaoropUa. (lledwiida. tf. 841-50.)

Oepp, & 8n aad JU, Soae marine Algae firom New
South Wales (1 pLX (The joutn. of bot. 44. 348--61.)

V. Zelle.

Krienita, W., s. unter Bakterien.
Baat, J. J. Taii, b. anter Pilze.

VI. Physiologie.

Artari, A., Di-r Kiiitliif- r Ixouzcntrutiuuen il'-r N'alir-

l'isiiii^'f>n aiil die Fiiitwiikliint; ('iiii^;t'r ßiufifr Alm'n,
II 1 KiiiM' i, Ti-vt). (I'riii«^li. .luliil., \:\. 177 -.'l.".)

JBüchor, H., .\ii;UotiiiM lii' N'craiuli'niiißcii Ix-i f,'iiwall-

siitiR'i' Kruiiuttiiiii; und ^^fotroiiisclit-r Iiuluktion

(40 .\til<. i. Text». (Kl.i inla. M. 'J7I -;itiü-)

Couperot. Sur Ics iironortioiis de „nitrales" con-
tenucH daiis le» phtutes uu j{eiire Sitmbiu:nK, et t,ur

Celles d',,Hi'ide ryanhjdrique" qu'elles fournissent u

diff6reutes ept»ques de leur vi u'< 'ii'ii'ii. (CkihiiI.

read. »«•«•. iiioi. «i. ümj— .«j.i

Danneel, U. , I ber die Kiit-tt liiiii); des HCl im
Mafien und uher die Veniaunng-kiaft der Pflanzen.
(.Vrch. f. d. (jes. I'bysiol. 114. 108.)

Haboriandt, Q., Hin' experimenteller Beweis für die

Bedeutung der papillöaen Laubblattepidermia aU
LiebtainneiorgaD. flBer. d. d. bot Gea. h. 861—68.)

Kiitap, H., 8. unter Bakterien.
Kvhts, B., dMgl.
Frinsaheim, H.. deagl.

Bohalae, E., und CSaatoro, V., bildet sidi ilomo-
gentUinafture beim Abbau des Tvrosins in den Keim-
pflanzen? (Zeitsrlir. f. physiol. ('hem. A^. :W6-412.)~ , ("lier den ^yIl^illgl•llall di'i Keiiiipl!:iii/en

von Lupinus albus. (KI>cnUa. 4M. '£61—^ü.)

SeilUare, O., Sur un caK du hydrolyse diastasiqtie

de la cellulosc du rutou, apr^s* dissolution dang la
Hqueur de Schweitzer. (Comnt. rend. soc. biol. 81.
205-6.)

Tawett, M., AdaoiptioasaoaljrM und chronato*
graphische Mettod«. ABvealuBf auf die Chemie
dea Cblorophylb (1 Tat). (Ber. d. d. bot Oes. 84.
884—93.)

Wehmer, C, s. unter Pilze.

Wund, M., s. unter Bakterien.

VII. Fortpflanzung und Vererbung.

Blaringhem, Ii., rroduetiuu d'uue especo elenieu-
taire ncMnelle <le niai>i par traumaticmes. füempt
leud. 'lAh AI)

Darbishiro, A. D, (hi tiie diffi'ietKc lietwcen pliv-

siuloKicai and Statistical laws of beredity. (Mein.
et pnx . manch, litt et pbUoa. aoc. 1906/08. 80, IlL
Nr. 11. 44 S.)

*

Orafe, V., und Linabauor, K , l'lii r ilii' «echsel-
scitif^e HeeiuHusguiig von HicotiaHu tabncum und
N. affiuis hei der ravpAittg. (Ber. d. d. bot Gea.
24. aö6-72.)

Oroaa, J., I ber einige Beziehungen Kwisi lu ii Vir-
erbung und Variation, fltiol. Centralbl. 1906. 26,
.'V4.'i—6.-i

)

Vriea, H. de. Die MeuzttchtungeB Luther Burbank's;
(Ebenda 19Q& 86. flOO-sTf

Vlll. Ökologie.

Baad, B. 8,. aad floMMt, J., The maehanlaai «t aeed-
dispenal in IMmohw» j^yktUmum. (BnU. Torrey
botan. olub 1906. 88. 877—86.)

SahnlBt Alt Beiträge zur Kenntnis de» Blfilirns der
einheunbehen Pbauorogamen. (Ber. d. ü. bot. Gvs.
9L 872-61.)

IX. SystemiNk ud Plltiiaigeograpliie.

AbnunofT, V., Itini'raire d'iin voya^e en I'.>05 au
Turkestan (Bull. janl. bot itiiii. St. l'i ter^ilioiirK.

«. li:t Ii; ^

Baldaoci, A.. I.a vet^eia/.ioiiu imtiiiDiiali' della Volo-
viia (.Montenegro) in rapjmrto all iiidiii-n/a rlella

li'ira (1 lav.). (Mein. r. annd. ilclli- si nn/i; ilell'

ist di Holouua, >!/. m . nai. l'Jtj.j. ser. 6. 2.'i-H"j.)

Britten, J., Silciif lutlu V.. D. Clarke. Cl in- jonrn.
of bot. 44. 268 -70.)

Cookayno, L. , Du tlie suppubcU Mouut Buupland
habiiat oi ohiiisia Lindsayt. (Trauaift Mev ZeaU
inst. 1905. .18. :V4.'i-49.)

, t»n a Kpecitic case «f leaf-vuriatinn in Copmtma
Il'iueri. (Ebenda lf)05. .•«1—45.)

, Notes on a brief botanical visit to the poor
Knights MaiuU. (Ebenda 190.5. JiH. ;'.51—60.)

, Notes ori the subalpine scrub of Mount F>fee
(Seawar<t Kuikouras). (Ebenda 1905. 8H. 361—74.)

Delpino, F., Apulicazione di nnovi criterii per la

claasilicazione oelie plante. VII. (Mea. r. accad.
delle scieaae Ml' ist dl Bologna, sei. sc nat 1906.
ser.6. 2. flO-OU

Ilmltriaw, M. A« Uber einige Ar das GoavenMmeBt
Jaroslawl neue oder seltene Arten. (Boll. jard. fanp.

bot St P^tersbourg. 8. ia5-12.)
Drude, O., Pilanzengcot^raphte. VerbreitungSTcrhitlt-

nisse und Kormntionen iler I.andircwilchse. fAuit

Anleite zu wi-s. Itenliaclit- auf lieisen. lirraiisi|[.

von U. von Neumayer. 3. AuH.) ilauuover 1*J05.
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Bngler, A , Beiträge zur Flora von Afrika. XXIX.
('

1 ii r k i* , C. H., CyitrriKini ,i i rik i luif. — Sc- )i I i-i- hier,
K., //uri/('i»inf(i<ri« atrii .uiiii- !2 I ig. i. Text l. — 1>it
gc!l)> , < hcl:i.liirKtr ;iti ii'uiiuo IV. — Giirko, M.,
Liiltiiiiti' afritaiuie \ 11 (L* Fig. i. Text). — liaiiiiuiT,

L'., >'<^i»i(i((vif iilriiaiwif 1. — il oft'inu n n, f_bw-

l>iisiliif atiicaiiao IV (.1 Fif?. i. Toxi). <Kii};li'r'> bot.

Jaliiii. :K l:fl— '211.1

Fedtschonko, M. B., Nachtrag zur Flora de» Uou-
verncri

bourg. Ii. 102-4)
vern^^m'nt^ Wiatka. (Kuli,

utrag
bot imp. 8t P<t«r8-

VMtuoh«, Jf., Uber ilm Fnterschii'il zwihchen h'm-

petrum nigrum L. und Emiwirum ruHnun Willd.
(Abhandl. naturwiu. Oes. Ibis Dreaden 1906. Heft 1.)

Ueimerl, A., Beitrige aar Keantiila «merikanischer
Kyctagkiaeem. (Osterr. bot Zeitscbr. M. 249 ff.)

Hemaley, W. B.. On thc Julianactae, a new natural
Order of plantH. (l'r<ie. r. soc. 1906. ser. It. "S.

•2M .17.1

Jackson, A. B, < hai ii» ouJ l'()it'>t linhi. (The )i>iirii.

nf 1)1.1. 41. 201—»;«.)

Justin. R, FiiK' lU'Ui' Ii}lii'iilr Criituun'i ilaunaUlii

Itiirli. jilumoM !<aiii. Cmtaurru Voftü JUBtill.

{Osterr. bot. Zeit.schr. ö«. 28.!-i?4.)

MatBuda, 8., \ list of plant.s coilct tcd in ('hina by

Ilr. Sliin/ö Oka (juitaniscb.) (The bot. mag. Tokyo.
5Jü. 101-a.)

Palibin, J., H<5sultals butaniqucs du voyagc ii

rOc^an Ulacial sur !«• bateau bnsc glacc „Krimik",

pcndant l'et« de l'aunee 1901. IV. I.a mkruiiurc
de la mer de BarenU et de bt-s glucu»«. (Bull. jard.

bot imp. St Petersbourg. 6. 90—102.)
Boblnson, B. L., Studiea in tbe Eupatorieae I—-IV.
(Proc «mer. acad. of art« and sc. 19U6. 43. 1—48.).

Thiselton-Darar, W. Fku* Kri4mae — Cakuthm

mu»im<iix mehobUii — Ctrtw» SthetrU (m. je 1 col.

Taf). (t'urti.s' bot. mag. 4. »er. Nr. 21.)

Thompson, H. 8., The Sora of Cvprus. (The jourii.

of b-.t. 41. 1^70 7!».)

Vierhapper, F., Neue l'tluu^eu aus Sokotra, Abdul
Kiiu U l i .Sembab, IX. (Oaterr. bot Zeitscbr. fiO,

5äöt)

X. Palaeophytologie.

Nathorat, A. G., iMiiaiiiii'l NvM ciciilNiru' ^«-"Mi i.'«'"!!«));;.

I II. Forhainil. IlMif, ;;.'i7-4«H».)

Stopcs, M. C, .\ iicw l^'ct ii Ifiiiii the i (lal iMi-a -nios

:

T,il,i,,iHH^ Sulciijfii >|H i . iiuv. |:t jil.) (Mein, ami

firuc. MaiichebU litt, und iibilo». soc. 1905/0(3.

II. Nr. la 94 8.)

XI. Angewandte Botanik.

iMta, r., ». unter All||raicine8.

HüUnr-ThurKMi, B., Über den EiniluCi der scbwef-
lioen Hikure anf Entwicklung und Haltbarkeit der
Obstweine. (Bakt. ZcutralM. 1906. II. 1«. 11-19)

VIntilesco. J.. Beclierche et do>age de la „syriiijiim''*

daus l«'s diftV'rt'nt.>i orgaiies des lilas et des troi-ues.

(Journ de iiharin. et de cUiui. 19l>0. 6. 8<-r. tA.

146-64.)

XII. Teratologie und Pflanzenkrankheiten.

aiiBBow, 11. T., Ikitrag zur Keuutuis des Kartoffel-

Grindes (1 Tat.). (Zeitscbr. f. FfluuenkimnUi. M.
ia5-37.J

HnmlMit, F. Ol «. wrter Bakterien.

HoiuadL M. O, Anatomie de la „ßalb- cn capsule''

de rAMihorftta Vfparitntu L. (av. ii<;. d. le texte).

(Rev. gen. bot. IH. 211-.VJ.)

Küater, G., llistologigcbe und ex]ieriiueuteUe tnlvr-
bU('buii);en aber Intoneacenien. (Flon 1M6. W»
527—^n.)

Magnus, P., Über eine Erkrankung des Weinstockea.
(Wer. d. d. bot ües. ä4. 40V! 6.)

Math, P. , ri>er die Vcrwa. Iimimu- ilfi Sfitt ntriibe
mit der Vl>st.iiiiiiMi!iL'^ii< h-c i Sahin praUti."!" L.,

ic ulnTeiui>,'t' andiTe teiatolujiistbeErscbeinuaKen
an diTMlben (l Taf.). (Fbeuda. 24. a.W -61.)

PosliA, Sn Curiosa forma di Bizzaria in an Umene
(Itev.): (Malpighia. M. 120-S8.)

XIII. Technik.

Qaobwendner, B., Stärki abbaii durch Osmose und
Hydrolyse unter crbulitii iLinperatar. (Cbemikcr-
/eituiig 1906. m, 701-6:^.)

Huaa, H.. Kine Ab&nderung des Mayer'schen Chlor-
entwirklunggapjiarates sum Aufbellen von PHan/ea-
stoßen für die niikroRkop. 1.Tntersnchung. (Zciisthr.
1. N-ihnmus- u. (ieu.-Mitt. I. I-i, 221-24.)

Wittnebon, I iitersufhungs'-rf^i'liiii»ie bei dem Ver-
((Iru'li I lurs neuen l'°ilters mit <lrin Berfcefeldfliter

(ilyg. lUiudbchau. iU. »tiU—tfü.)

Bwinta, J., tiiid Tblen, O.. I ber einen neuen elek-
triscb beizbaren Oliiekttisch f&r ^Hikroskope. (Bnkt.
ZentrnlbL I. 42. 179-81.)

XIV. Verschiedenes.

Bngler, A., Bericht über den botanischen üarten und
das botanische Mniteum zu Berlin im RecfannngS'
jähr 1905. (Chronik d. I nivers. 19.)

Pooko, W. O., Franz Buchenau. (Abhaudl. Net.
Ver. Brauen 1906. 19. Heft 1.)

Druckfehler.

In Kr. IS des laufenden JahrKauges unserer Zeit-

schrift muCi es beibeii I ' o s l i e , LUh/othamniou
Vardienaet und nicht: LiUtoUtomniioH vir. däentc

Wir bitten, das zti korriirieren. Zur Wahrnng der

Priorität licincrkeii wir, daT- wiv den imfreiwilliijeu

bcherz sckou am I.Juli brachten, das Bot Zeutralbl.

aber mit der Reichen Saebe erat nm 7. August (tCt,

149) folgte.

Erate Ableihing; <>riginiiUbbitD(tlun(;)'ii. .lAhrlicb 12 H*ll», IS. d«s Uonsis.

£«r*it« Alil*lliia(: Biw|if*eliaatcn, iBkattMag«!»»« luw. J^hrlidi iM Mommni, mb 1. «oA 1«. <m Moaata.

M kmyMtm iaki|M|M inr BMaalachn Mtnft M Hark.

ViriH na ArtbvT Falls la Mprig, KarlrtmÜ». — Draek te risrsrMkta
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II. Abteilnng.

DieRedaktk» aberainnt keine Verpfliditnag, aamlangt eiogalMiMle Bficherm beipFmlMB oder turOekiBatedea.

Bestprerhungen : Fruwirth, C, Die /Uchtung der
laiid» irts( haftlii hcn Kiiltiirptlanzeii. — Die Is, L.,

Die FtlaDZ<*nwelt von Wcitanstralien f,Uillii h des
Wendekreises. Bil. \ ll m.u „Die Vej;t'liition dn-
Erde" ron A. Kngler und U. Drude. — Dalla
Torre, K. \V. v., u. Sarntheim, L. Graf von,
Die Farn- und BlQteopflaasen von Tirol, Vonkrlberi;
uad Ueehtemteia. — Williams, J. L., Studie« in

tk« iNetiOttMM. — Techot, K.. Ober die marine
egetatioB dei Trfertcr Golfet. — Nene Literatur.

Fruwirth, C, Die Zilditunj; «1er land-

wirtschaftlichon KiiltnrpHanzen. Bd. III.

Die ZOclitung von Kartoffel, Krdbirne, Lein,

Hanf, Tnhak. Ilopfeu. HulaenfrOchten und
kleeartigcn FuttcMpHanzon.

(Berlin, Verlagsbuchhandlung Paul l'arey 1906.

8*. 901 S. m. :i& TexMbbildaogea.)

Während Fruwirtli im ersten, 1901 und
dann in 2. Auflage 1905 erschienenen Bande seiner

. Züchtung derlandwirtscbaftlirhen Knltarpflansen"

die alliiPnH'ine /.(i( litunt.'~lelire. im /weifen I?iMu!e

die Durchführung der Züchtung bei Mais, Kttben,

Ölpflanzen md GrAsem besprochen hatte (n. Bot.

Ztg. S. 1904. S. 294 und IflO.'), S. l.'ig).

!

gebt er uiit diesem dritten liaude auf weitere
|

landwirtachaftliche KnltnriHlaan» apciieli ein und
wird in einem vierten üaiide die Züclitung der t

Hanptgetreidearten und iler /uckerrUhe behandeln.

Dieser vierte Band, auf den wir bei der Wichtig-

keit der zu liesiireehenden (Jpgensfände ganz be-

sonders gespannt sind, wird von t'ruwirth ge-

nieini^um mit V(»n I'roskowetX, Brieil and 1

Tschermak bearbeitet werden,
'

In dem vorliegenden dritten Üande, der in

erster Linie für den wissenschaftlich gebildeten

praktischen Züchter geschrieben ist, findet aber

aoch der Botaniker viel Wissenswertes, nauient-

Udi etnc «aierordmtUdi aorgflltige Angabe der

so weit zerstreuten Literatur, darunter auch viele

Anfnatze in landwirtschaftlichen Zeitschriften, die

niancbein Botaniker bilher vielleicht nicht ao be-

kannt waren.

Zunüchst gibt der Verf. eine Obersicht über

die Reihenfolge der Punkte, die er bei der elnntaien

Pflanze bespricht. Es sind dies

:

1. Blüh- und ßefruchtungsverhältnisse;

2. Korrelationen;

3. Durohfilhruni; der Züelitung; bei letzterer

werden meist unterschieden: Veredelungs-

auslese, Analese spontaner Variationen,

Bastardienintr.

Von den behandelten Ptlanzcn sind einige

mit Recht nur kurz besprochen, weil sie entweder
weniger wichtig sind, wie z. Ii. die Erdbirne. Ileli-

anthus tuberosus, oder weil Uber ihre Züchtung

ntK-h wenig zu sagen ist wie z. B. beim Hanf
und selbst beim Hopfen. Ausführlich werden

aber die Kartoffeln geschildert, ferner der Tabak
und vor allem die vielen Leguminosen, sowohl

diejenigen, die als menschliche liahrong dienen,

wie die Futtergewächse.

Fast ftberall hat der Verf. neben fremden
Heobaebtungen anch seine eigenen hinzugefügt,

und dadurch wird das Bach ganz besonders

wertvolL

Gehen wir zunächst kurz auf die Kartoffel
ein, so tiudet Fruwirth, dall vom Öffnen einer

Blüte — wenn die Sorte Oberhaupt blüht — bis

/um Abwelken drei bis vier TuKe vernehen. Das

Utfneu erfolgt am selben Ort viel gleichzeitiger

als dasSehliefien. Ersteres findet morgens zwischen

6—7 Uhr statt, lob fami in Uu\ Elster 1905,

Ende August, an al>geMiiiiilteiieii in Wasser
stehenden Zweigen, die in einem nacht» ver-

dunkelten Zimmer standen, daU erst etwa eine

Stunde, nachdem die Vorhänge aufgezogen waren,

die Bloien sieh Mbeten, etwa gegen 8 Uhr. Das
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ScMieftea erfolgt nach Frawirth bei einigen

Sortpn nm 6. bei ainlen n um 7, bei noch iindoren

erst um 9 Uhr. In KUler fand es an den
abgeschnittenen Exemplaren (eiii« rote Sorte)

swiecben 6—7 Uhr statt.

Zn meiner Freude spricht eich Frawirth
gegen die l'heorie des sogen. ^ Abbaues" oder

^Illebens* der KftrudTelo aas. Viele Praktiker

nnd Theoretiker wollen bektnntlieli den mitunter

beobiichtflen allmahlichfii Rück^jauK in den Kr-

trftgen einer Sorte dadurch erklären, daß die

Kartoffel degeDeriere, weil eie fast immer nn-

geaeUechtlich vermehrt werde. Dann, meine ich,

aillMen alle Pflanzen, die durch Stecklinge, Ab-
l^er, Veredelong asw. vermehrt werden, aneb
degenerieren.

ererbnug des Stärkegehaltes ist durch die

vielen von den verschiedensten Seiten angeateUteo

Versuche nicht deutlich nachpewipsen , woran

aber in der Mehrzalil der Fälle wohl auch der

Umstand schuld ist , dmü die StArkebestimmung
nicht durch eine sichere Methode prfoIj;tf. Da-

gegen vererbt sich bei Kartoffeln hohe Ertrags-

Ahigkeit.

Die Rindenscbicht ist reicher an Stärke, ärmer
an Protein als das Mark (bezogen auf Trocken-

snbstans), auch f&r X- Strahlen anders dnrch-

Iftsstg.

In den letzten Jahrsehnten wnrden die meisten

neuen Kartoffelsortcn aus Samm cr/ogoii, die

z.. T. durch Kreuzung gewonnen sind; da aber

die Eltern sehon meist bastardiert sind, so lassen

sich Vererbungsgesetzc schwer feststellen.

Beim Flachs fand Fruwirth gclbsamige

Formen last Immer weißblfibend und mit ge-

knitterfcTi ninmenblättern . aber bei der weiß-

sauiigcii roriii des gewohnlichen Leins auch weiße

normale IMtlten, die l>raune Samen ergaben.

Beim Hanf ist die Verteilung der fte-

scblechter bei einer Form in einer (icgcnd an-

nihernd konstant, auch bi dMT Nachkommenschaft

einer Pflanze. Nach Kern er sollen die 9 Pttanzen

vier bis flinf Tage früher geschlechtsreif sein als

die benachbarten S. Fruwirth hat immer zu-

nächst nur männliche blühend gefunden, ich auch.

Sollte das wirklich in Terschiedenen Gegenden
verschieden sein V Fdnm ntn nnung nach Frucht-

farbe und Fruchtform ist leicht, ebenso liastar-

dienmg.
Heim Taliak hat schon K u e I r c h t c r 1 760

Bastardierungen vorgenommen, und zwar zwischen

«koHmm nmÜM 9 X N, pmUaMa i. Prak-
tische Resultate sind nur bei Kreuzungen zwischen

Formen von N. tabacum L. erzielt, so von Bebrens
nnd in der kgl italienischen Tabakknlturstation

in Scafati bei KeapeL Verf. Yerweist bezüg-

lich der Systematik der Kultortabake auf die

verschiedenen Schriften von Tom es in I'ortici.

Bei den Hülsenfrüchten gibt der Verf.

zuerst eine allgemeine Beschreibimg der BlBten-

einrichtnngen mit Abbildungen.

Bei mehreren Arten sind die Bestänbongs-

einrichlungen zuerst von ihm beobachtet (Pro-

gramm d. kgl. landw. Akademie Hohenheim 1896
nnd Natorw. ZeKschr. f. Land- u. Forstwirfseh.
l'iOfi). In dem .Jahrgang l!»i)5 der lel/leren hat

auch Kirchner seine Versuche mit Einschließen

TOD Legoroinosenpflanzen nnter Oaze, bezw. Nicht»
einschluß verrifTeiitlirht. Kirchner fand, daß
mit wenigen Ausnahmen bei einjährigen Arten
EinsditnB von Erfolg begleitet ist, bei mehtjftlurigea

nicht; l»ei einjährigen ist die Selbstbefruchtung
also zur sicheren Erhaltung der Form von Be-
deatnng.

Uezüi^lich des Korngewichts fand Fruwirth.
daß bei gleich/.iihligen Hülsen, d. h. solchen mit

gleichvielen Samen, in den schwereren a:n h ilas

schwerere Koni sitzt, bei verschiedenzähligen aber
»ehr oft in einkornigen oder nach Tschermak
bei Erbsen in ein- und zweikörnigen.

Das lehrt uns wieder, daß eine bloße Aus-
lese der größten Kömer nicht immer von Vorteil

ist ; gerade wie V. von L o c h o w auf Pelkas,

Provinz Rrandeuharg, nachgewiesen, daß die
größten Roggenkörner oft in sogen, schartigen,

d. h. nicht vollbesetzten Ähren vorkommen. Solche

^Schartigkeit" vererbt sich nach von Locbow
nnd wahrscheinlich auch, wie ich annehme, die
Ein- oder Zwcik u iii^keit von Hülsen. Man muß
daher uaQh Individuen mit normalen vollzähligen

Holsen aoswlhlen. Frawirth bemerkt aber,

daß große Körner, richtiger schwere Kömer, all-

gemein mehr geschlitzt und aui li wertvoller seien,

daß eine gegensützliche Beziehung zwiseheo darch-
schnittlicher Kornschwere und Kornertrag der
I'Hanze nicht festgestellt ist. Brieflich teilt er
mir noch mit, daß er eine Vererbung der Zählig-

keit in Hölsen für weniger wahrscheinlich halte,

wohl aber die der Schartigkeit oder LQckigkeit

der Hülsen.

Hinsichtlich der Zöchtang hält Frawirth
;

bei solchen HfllsenfiüchteD , die amschlieftlleli

oder Uberwiegend Selhstbefruchtung zeigen — und
jdas sind alle wichtigen eßbaren — alle Wege
der Zflchtang fBr annähernd gleich got, bei kleo-
artigrii Futterpflanzen ist aber die Fornien-

i treunuug am aussichtsreichsten, Bastardierung ist

|bei ihnen schwieriger und Veredelongsanslese
scheint ihm praktisch nur sdiwer durchführbar.

Der Verf. bespricht bei den Bohnen sogar
einige subtropische Arten. Hier halte ich es

niehi for gerechtfertigt, PAoMolia imamotm» L.
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und P. Iwiiate« L. als zwei Arteo aufsafttbren.

Die allgemein rerbreitete Ltmtbobne ist fhtm'
olus hinatus var. macrncarpa Henth. — Der Name
F. inamomvs Ut nur ein SynoDym fftr diese

Vwrietlt. Siebe auch Balley, Cyelopedia of

American Horticnlturc, 3, S. \29T>. Es wilre

übrigens interesbaut, zu ermitteln, ob nor rhaae-

okuhmabia in den Blftttern and fluMB Btau&ore
enthalt (s. Treub, Ref. in Bot. Ztg. 1905, II,

S. 117) oder auch die Varietät mocrocarpa. A
priori kann man letzteres voraussetzen und tat-

sächlich haben aneli die grüßen Lininbuhnen, wie

Ililkowitz und Neubauer (Deutsche landw.

Presse 1905, S. 632) nachwiesen, Btoiisfture in

Uiren Samen. Damit wäre wohl am ao mehr be-

vieseii, daß sie zusammengehören.

Leider erlaubt es der Kaum nicht , näher

auf so manche interessante Beobachtung einzugehen.

Wir mllssen daher auf das Original selbst ver-

weisen. Jeder, welcher mit Züchtung zu tun

bat, wird in Fruwirtb's Bach viel Belehrung

finden. L. Wittmnek.

Dielfl, L., Dit [^Hanzeuwelt von West-
anstralien südlich des Wendekreises.
Bd. VII von „Die Vegetation der Erde"
von A. Engler und 0. Drude.

(Leipzig 1906. 8». 418 8. m. 82 TextfiR., 34 Taf. und
1 Vcgetatioiisliarte dos (.it bietes.)

Es ibt sehr erfreulich , dass nach liinperer

Unterbrechung wieder eine Monographie dieser

rfthmlicbst bekannten Sammlung erscheint. Und
swar wäre ein besserer Griff bezüglich des zn

behandelnden Gebietes kaum möglich gewesen.

Denn Jedermann weiss, wie sehr Westaustralien an

pflanzengeographischen Problemen reich ist; Jeder-

mann, der der Littentnr darflber näherzutreten

vcrsuclitc . ivai aufs Unangenehmste von deren

Dürftigkeit und Schwerzngänglichkeit überrascht.

So war es denn ein Oberans gHlekHefcer Oedudc«
des Verf., dieses Gebiet in einer l'L-jäkrigin

Heise von Neuem genau zu erforschen und dessen

SehOderang nnter Benntrangderg«MnuntenLitter»-
tur alsdann in dem vorliegenden Rand den Kach-

genossen vorzulegcu. Ohne eigene Forschongs-

reise «ire ein solches Bneh selbstverständlich

nicht zu schreiben gewesen, es hat sich deswetren

die Humboldt -Stiftung durch Gewährung der

nOtUgen Mittel tu dieser ein grosses und nicht

genug anzuerkennendes Verdienst erworben.

Das Buch gliedert sich in sechs Haupt-

abschnitte, deren erster, als Einleitung, einer all-

gemeinen Uebersicht der Formationen, Kegionen

nd Floren des Gesammtkontineules gewidmet ist

und die allgemeine Ortentirong vermitteln soll.

Aach hat Verf. sich auf kürzeren Reisen in Queens-
land und Ostaustralien die erforderliche Autopsie

behufs einer fruchtbringenden Vergleichang zn
versebnlfen gesneht. ^s folgt der in dieser Serie
von HandliUchern flhliche .\hschnitt über Ge-

schichte und Litteratur der botanischen Erforschung
des Gebiets; ein Abris« der t»h]ra(sdi«i Oeogniphie
desselben ; dann viertens die ausführliche Dehand*
lang der Vegetation der SQdwestprovinz, auf die

characteristischen Leitpflaasen und Familien, ant

deren Iliolügie und Anpassnn? und auf die For-

mat iuuen eingehend. Daran schliesst sich ein

Kapitel ähnlicher Anordnung, welches die Vege*
tation des anstosscnden Zentralaustralien (der

Eremaea Tate's) bespricht und endlich der letzte

Abschnitt mit dem Titel „Die Flora des extra-

tropiscben Westanstralien und ihre Gliederung".

Hier wird wesentlich geographisch disponirt, es

werden vor Allem die verschietieneri pHanzen-

geographischen Elemente der Flora analysirt, ihre

gegenseitigen Beziehon^ innerhalb Anstraliens,

sowie die i^u anderen Erdtheilen. wie z. B. zum
Capland, besprochen. Kef. kann nicht umhin, zu
glauben, dnss dieser letzte Absebnitt besser mit
dem vierten der Vegetation der Södwestprovinz

vereinigt worden wäre, dann würden viele er-

mOdende Wiederhoinngen vermieden worden sein,

das Ganze an Knappheit der Darstellung gewonnen
haben. Aucii in den Paragraphen, die der biolo-

gischen Anpassung und dadurch bedingten fnn-

vergenz gewidmet sind , scheint ihm der Verf.

etwas reichlich weit gegangen zu sein. Doch sind

das nebensächliche Dinge.

Mfenn man nun die Hanptresultate betrachtet,

zu denen Verf. in seinem Bache gelangt, so schliesst

er sich vor Allem der von Täte zuerst versuchten

DreitkeUuug des gansen Kontinents an nnd nnter-

seheidet das Sttdwestgebiet , den Osten und die

dazwischcnlii ^ende Ereniaeu. Er betont ferner

in viel höherem Grade, als das von Uooker
seinmeit gesebehea war, die Einheitliehkeit der
australischen Gesammtflora , deren extreme Re-

präsentanten in West und Ost, meist wohl speci-

Isdi dHferent aber den gleichen Familien an-

gehftrig, durch die einförmige Eremaeaflora ver-

knüpft werden. Ihm zufolge bildet den Kern

der Oesannntflora eine altautocbthonc anstralisehe

Pflan/engenossenschaft, in welche zweierlei secun-

dare Elemente eingewandert sind, sich mannigfach

damit vermengend. Das sfaid die antai ktl^('he

Genossenschaft und die papnanisch - malcsiscbe.

Beider Einflnss ist besonders im Osten des Kon-
tinents merklich nnd fehlt dem Südwesten fast

gtnzUeh. Die papnanisch • malesiscbe ist vom
Norden her, wenn schon in nündarem Grade als
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in den Osten . auch in die centrale Eremaca-

provinz eingedrungen. Im Anschloss an die Dar-

legOBgen früberer Aatoreo erkllrt sieb dae »os

dem Umstand, dass in froherer Zeit in Ceatnü-
»BBtralicn weite Wasserbecken vorhanden waren,

deren Keste jeUt in den zablreicbeD Salzpfannen

peraiRtiren, 6ms die West- und die OMinseln
rinc ursprünulirb :iu>tralis(-h(' Flora beSHieD, dai^s

aber die geographischen Verhältnisse die £in-

waadenmg gaos besondere ntcb der Osttosel be-

Künstigten. Infolge der Isolirnng hat dann auf

beiden Seiten der Kntwicklangsgang der Kloreu-

elemente verseUedene Wege eingeschlagen. Und
als Ccntralansiraüen seine Wasperbedcckung ver-

lor und zum tlaehwelligen Wüsten- oder Stcpjien-

land Wirde, da wanderten die eurytopischüten

Formen von Osten und Westen in dasselbe ein,

die monütone Kremaeaflora bildend , deren Ein-

förmigkeit auf ungeheure Strecken aberraiehMd
wirkt. Gerade diese Eremaeaflora näher zu er-

forschen, die allmählige Veränderung derselben

von West nach Ost genauer zu untersuchen, dürfte,

wie Yeif. mit Uecht betont, eine wichtige Anf-

gäbe der Znknnft sein.

Auf die versctiiedeiitlicli hervorpeliolienen He-

ziehungen zur Capllora legt Verf. verbältnissnUUaig

geringes Gewicht. Immerhfn möebte Ref. die anf-

fallemle'riinlsiirlic -t:(rker betont sehen. i!:iss Protea-

ceen und Kestiunaceen in so nahe verwandter Form
MD Kap und in Australien wiederkebreo. Nach-
dem die SUd|>olarf()rsclning uns tcrfiiire Wald-
floren aus dem jel/t vereisten südlichen iJreiten

kennen gelehrt haben, ist es viclleielit nicht uIIüu

pewriL'f, hier an eine polare Florenentstehutik' und

llerahwanderung in nördlichere Breiten nach Art

nnscrer nördlichen Waldflora /u denken.

Was nun das Gebiet der SUdwestprovinz

selbst anlangt, so geht dieses mehr allmäblig in

das der Rremaea über. Das begreift man nach

dem früher über letztere Gesagten voUkommeu.
Anffhiiend ist dagegen die rSnmliebe Beschrtnknng
lier ihm eigcntliünilichen Flora, die nur auf einen

schmalen Landstreifen längs der Sfidwestküste i

beschränkt ist nnd hier baaptsäcblieh darcb diel

^'rfisserc Nic-dersr'hla^jsiiicti^re ihre Kxistenzniöglich-

keit tindet. I>ie Grenze zwiacheu Sttdwestgebiet 1

nnd Eremaea findet Verf. in der Lfaie des jähr-

lichen Kt irenfalls von 30 rni. Edaphische Ein-

'

Hüsse kommen erst in zweiter Linie in iJetracbt,

bewirken aber doch bedeutende Differenzen derl

FInrenpenossensehaft.

Auf eine Uebprechung dieser Genossenschaft,

die grossen Uanm in dem fiuch einnimmt — und
mit vollem Uecht — . kann hier unmöglich ein-

gegangen werden ; das Referat würde dadurch .

selbst m einem BAchlein ansdiwdlen. Es Ist)

das auch kaum nöthig, da Jedermann, der si<A

mit einschlägigen pHanzengeographischen Fragen

zn beschäftigen hat, doch eo ipso auf das Dielt-

scb« Bttdi all aaf ein Standard moA zutek>

greifen nna» H. Solms.

DallaTorre, K.W.y., und Sarntlirtmf l.

Graf V., Die Fai-n- tind BlUtenpflanien

von Tirol
,
Vorarlberg und Lieebteii-

Btt'in. I. Teil.

(Innsbruck IWagner'sche Univ.-BncbbandLJ 1906.)

Der stattliche Band nmliitt die Pteridophyteo,

Gymnospermen und Monokotyledonon. Mit großer

Gewissenhaftigkeit und Sachkenntnis haben die

Yerf die Verbreitnng der Spezies aus den ge-

nannten Ftlaii/engruppen behan<lelt, und die Art

der Darstellung läßt selbständige Forschung and

kritischen ftlick erkennen. Für Spezialforseher,

die sich mit pfianzengeograpbischen oder mono-

graphischen Arbeiten Uber die Flora Europas be-

schäftigen, bildet das Buch ein nnentbehrliches

Hilfsmittel, znmal gerade für Tirol sichergestellte

Angaben Aber die Terbreitung der BlUtenpflanzei

vielfach nicht leicht nnd allgemein ngln|^
waren.

Die Arbeit der Verf. bildet den ersten Teil

des n. ImiiiiIi '. der Flora Tirols; vnii licm groli

angelegten Werke fehlt nnnmebr noch ein Scblnß-

band. Nach dessen Erscheinen wird aber Hiol
eine T'ruvinzialiloi-a aabnweiscn haben, wie kaue
ein zweites Land. Paz.

Williams, J. L., Studies in thc Dict}-

otaceae III. The Periodicity of the Sexual

Cell» in JMctyota dichotomu 1905.

(Ana. of bot. 19. Nr. 76. 681-«0.)

Itei der Untersuchung der Sexualorgane vou

JJicttfota dtchotomo, deren Fort|iilanzungsperio<le

an der englischen Küste Ende Jnni An&ng
beginnt , im August um! Scjitcmlier ihren Höhe-

punkt erreicht und etwa Mitte ^'ovember erliwht,

wnrde Yerf. anf die OleksbnlMgkeit in der Eatp

wickelang der Oogonien nnd AntheHdien aller

Pflanzen eines Standorts und auf das Auftreten

zahlreicher einander ablösender RefHrodnktioos-

pcrioden aufmerksam. Er studierte die /iemlieli

komjili/ierten J^rscheinungeii mehrere Sommer
hindurch an der Menai-Straiie. dem engen Meeres-

kanal zwischen der Insel .\n«le^ey (Irische See)

und der englischen Küste, genauer und machte

an anderen englischen Küstenponkten, besonders
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bei Plymoutb, vci^leicheude lieobacbtougeii. Es
ergaben sieh in weBentlicheo folgende Resnltete:

Antheridicn und Oogonien wrnlfii in 14-

titgigen ^Knitcii", die mit den .Spriugtideii zu-

sanmenfallen. produziert. (Ernte, engl, „crop",

soll die Pfrioilf von ticr i'r~toii Aiihif^r hin zur

völligen Kntlceniiij; dtr I-"oit|»tiaii/.ui)n.sui gaiic he-

«eichnrn.) vj rschiedenen EntwickluiiKbstadieii

werden l)ei ni-Mindtii und erwacbsenen I'Hanzfii

gleichzeitig dunlilautcn, und zwar erscheinen in

der Meati-StraBe die ersten Anlagen der Fort-

pfluiEangsorgane wenige Tiden vor der Nipptide,

wfthrend die Enlleening and Hefhichtuiig bei der

dritten Idb fünften Tide, also am zweiten oder

dritten Tage nach der höchsten folgenden Tidej

erfolgt. In jedem Monat vechiieln nftmtich recht I

regelmäßig, getrennt dureli die Niji|ttiden, eine

Serie von hohen und eine beric von niedrigen

Springtiden miteinander ab, and die erst gegen

die fünfte Tille ilin ii Al'Sthlnri tiiidenden Ernten

sind diejenigen, die wiihreud der hubeu Öpriug-

tiden gereift sind. Aach die Zeit, die ein Soras

durrhsrbnittlich zur Entwieklnii^' braucht, das

.Optimum der Entwicklang wechselt in der

Menai-StraBe zwischen 19 and 25 Tiden and ist

durch die necliseliide l,iini.'e des Intervalls zwischen

Neu- und NOihiinnd, d. ii. zwischen zwei Spring-

'

tiden, bedingt. Ferner ist in der Menai«StTaBc,

w(i die Entwicklung' der I'ortptlunzHnii^orpane

mit dem Abnehmen der .Sprin^tiden beginnt, da.s

Tempo anfangs ziendicb rasch . verlangsamt sieb

dann während der Kipptiden und wird mit dem
Anwachsen der neuen Springtiden so beschleunigt,

daß die am spätesten in der N'ülie der Spitze un-

gelegten Sori den Anachlnli an die Ernteperiode

noch erreichen. — POr die ooflanenden Ver-
hchiebungen in der Periodizität, die sich nun fOr

riymouth ergaben, macht Verf. von den ver-l

scbiedenen Faktoren wie Temperator, Druck,
Emergieren u-w.. deren ISetrag mit dem (Jezeiten-

wecbsel variiert, bauptsäcblicb den Uelicbtungs-

1

grmd «rantwortlich, denn er weebselt *ro stiiksten

je nach der If.ifen/eit, d. i. der Tageszeit, zu
f

welcher bei Vull- bezw. Neumund der höchste
|

Wasserstand an einem bestimmten Küstenorte

erreicht wird. Danach fallt am Ostende der

Menai-Strabe. wo Verf. seine lieidtucbtungcn an-

stellte und die Hafenzeit etwa auf 12 Uhr füllt,,

der tiefste Wasserstand gegen 6 L'br morgens nnd
^

abends , so dali hier also alle 24 Stunden zwei

Perioden größter Beleuchtung eintreten, während
bei Nipptide nur eine Niedngwasserperiode bei

Tageslicht eintritt. Bei PI.TmoQtb liegen die Ver-

hältnisse aber gerade umgekehrt, der tiefste

Wasserstand fällt auf 12 Uhr, der höchste auf

« Dbr.

Wenn auch autiergewöbniicbe nieteorüiogiscbe

Verhftltnlsse nidbt gans ohne Einwirkong aof die

Termine sind . so sind im allgemeinen die Ke-

ziebungen zwischen den Tiden und der Eut-

wicklnng der Sexnahellen doeb so eng, daA die

Ausstoßung der Eier und Spermatozoen an allen

Orten mit gleicher Hafenzeit ziemlich genau auf

densellien Tag f&Ut. Auch ist Verf. auf (irund

eine^ Ealioratoriumsexpcrinients geneigt, die Peri-

odizität der (Jescblccbtsorgane bei Didyotu dicho-

Uma als einen erblichen Charakter zu bezeichnen.

Es wird weiterhin noch auf die Bedingungen
eingegangen, die fSr die Entwicklung einer

kruftigen und normalen Z>ic/yo/a -Vegetation nötig

sind, und ein monözisclies Exemplar, wie es Verf.

ein einxiges Mal ftnd, beschrieben. — Alle Be-

mühungen, von Tannin und Padimi, die iiia>-en-

baft erbeutet wurden, Sexualpäanzen zu erhalten,

waren erfolglos, dagegen konnte Verf. bei BalU
seris , die an der englischen Küste mir durch

Dretsclicu zu erlangen ist, Periodizität für die

Sexaalorgane mit Sleberheit konstatieren and
nebenher feststellen, daß die Spermatozoiden, wie

schon Johnson vermutete, Zilien licsitzen und

sehr aktiv sind und daß unbefruchtete Eier

nach einigen partbenogenetischen Teilongen ab-

sterben.

Die hier nur in großen Zügen angedeuteten

Untersuchungen, die durch verschiedene Tabellen

und KÄrtcben erläutert werden, machen den Ein-

druck großer S)rgfalt und die Resultate sind

sehr beachtenswert. Ref. war ja bei seinen

Stadien Ober Jfmotferma auf ahnliehe VerhMt-
iii-"-«' ;infiiH'rk-aiii geworden nnd freut >irli , das

Problem hier eingehend erörtert zu hudeo. Die

englisebe Kfiste ist jedenfalls wegen ihrer tiefen

Ebben zum Stadium die>er Fragen >etn .'ei-ignet

;

boffentiiob folgen bald iibniiche Untersuchungen

an anderen, aaeh gezeitenlosen Kastenstiicben.

P. Kneknck.

IMiet, K., Über die marine Vegetation

des TricKter Golfes.

(Abhandb d. k. k. zooi.-bot Ueselisch. in Wien lIMMi.

9, Hefts. 1-Sa.)

Die Algenflora der österreichischen Seite des

Adriatischen Meeres ist uns durch Zanardini
und besonders durch Hauck's verdienstTOlles

Buch gut bekannt. Die vorliegende Arbeit bietet,

wenn sie sich auch nur mit einem kleinen Teile

des genannten Gebietes beschäftigt, eine will-

kommene Ergiinzung, indem sie die allgenu inen

biologischen Uesichtspuukle in den Vordergrund

rOckt. Bei solchen Untersnchangen ist gerade
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die Beschränkaog auf ein kleineb Areal von Vor-

teil, da hier die taSerea BedingaDgeo leiditer

zu ikbeisohen sind ud weniger Konplikationen

vorkommen.
Verf. charaIcteriBiert erst im allgemeinen die

Verhältnisse des Triestcr Golfes, der durch eine

i.inie I'unta Salvore— (irado fjejjen Südwe'^t als-

gepren/t wird und mit seinen fcIsiiiiMi Steilkii.sten

an den beiden östlichen Seiten und der Flurli-

küste im Nordwesten ^cnflitend niunuiKfathe Hoden-

»erhiili! !—- erbindet. Sodann werden die hydro-

graphischen iJatcn, Temperatur, Salzgehalt und
Strömungen durchgegangen, woran sich eine Be-

sprechung der drei hauptsächlichsten Vegetations-

einbeiten, des Utoralen CyatosirengUrtels, der
Lithotbamnien- and der Zosteravegetaiion an-

sclilii'l't. In (ii'iii Kapitel ,. ^;iIltltisse , dio lu'-

stimmend auf deu Charakter und die Verteilung

der narinen Tegetation elowirken" bespricht Yerf.

die Schädigung der Al(,'onvegetation durch ver-

unreinigtes Wasser und zählt eine Iteihe von

Arten anf, die dagegen sehr en|>llndlich sind.

Unter anderem scheint Codium tnmeitfosum , das

noch vor 20 Jahren nach Jedem stärkeren Sciroccu

maasenhaft angespült wurde, jetzt fast ganz ver^

Dichtet /u sein, and J'\iev8 rirsoides meidet in auf-

fallender Weise die Molen des inneren Hafen-

gebietea. Uinsicbtlich des Substrats werden die

Erfahrungen früherer Forscher bestätigt, wobei

die Frage nach der Schädlichkeit der epiphylischen

Vegetation für den Träger erörtert wird, liei

Beliandlang der J^nwirkungen des Sah(gebalt«

hatten die Oltmanns'sehen Untersaehangen
BcrüLk-ii litiguni.' linden sollen. Verf. kommt hier

lu dem Scblufi, daA die Meereaalgen ,an we^ent-

liebe Schvankimgen der SalinitSt in ziemlieh weit-

gehendem Malie angepaßt sind". ^Ks ergibt sich,

daU in einem nicht unbedeutenden Teile unseres

Gebietes innerhalb eines Jahres Salzgehalts-

schwankunpen bis 1 Prozent und ihhIi dnrüber

stattfinden , die von einer ganzen Anzahl peren-

nierender Formen .... schadlos aberdauert

werden." Kürzer wird rlann der Gezciir'iiweehscl,

der nur ca. ' j ni betrügt, und \siider reclit

ausftthrlich das verschiedene Lichtbediirliiis der

Meeresalgen behandelt. Lesenswert sind amh
die Ausführungen ül er den Einfluß der Jahres-

zeit und die vergleichenden Hemerkungen Qberj

die Trieetiner Flora ood die Floren anderer

Meeresteile. Die Liste, die am SchluB gegeben

wird , beschränkt -idi auf die Standortsangaben

einiger seltener oder mehr vereinzelt vorkommen-
der Algen nehst Angabe der Zeit, sn der die Arten

'

mit FortpBanzungsorganen angetroffen wurden.

Muofloea termiculata (Engl. Bot.) Le Jol., diei

hier (S. 49 nnd aach seh<m vorher S. 21) auf
|

Cjfitonra barhata wachsend angegeben wird, dürfte

wohl kamn an der istrianischen KUste vorkommen
nnd ihre iilurilnkulären Sporangien sind mit Sicher-

heit nicht bekannt. Vielleicht liegt doch eine

Verwecheelnng mit Jlf. LeveilUi ( J. Ag.) Menegh.

vor, die wei\igstens bei Rovigno hftafig aof C0l»-
sira tMirbatu wächst.

Der Abhandlang, die manche hBbsehen Be-

merkunfrcii uimI Flenlia.-btungen aufwci-t , ^ind

auMer einem U bersichtskärtchen fOnf Texttigurcu

und eine Taf^l (naeb einer Photogr^hie) bei-

gegeben. P. Knekaek.
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BOTMISCHE ZEITUNG.
Redaktion: H. Graf zu Solms -Laubacti. Friedrich Ottmams.

II. Abteilung.

DieBadalttioB ttberaimatkeiM Terplltehtaag, nnvcrlugt «ingdtend« BlleM>r subMpMdMn odarnrftdniiMndein.

Besprechangen: firikssun, J., l'hpr <las vfgctMtive

I.cbtn der (ictreiderostpilze. Derselbe, Zur Frage
,

der iilntstehung and Verbreitung der Hostkrank-

1

iMiten derPflMien. — Reed, G. M., Infci-tion ex

periments witb Erysiphe graminli I)('. — \V und, M ,

FftStttellung der Kardinal)>unktc der ^aiter>t*)fr-

konsmitration für Spomikeiniung und Sporeubildung
|

eiMr Beihe in Luft flmo ganzen Kutvickelungti-

guf dnrehflkhfender, morenbildender Bakt«riea>
«peites. — Etil 8, D., Tlie life-bistory of BatiBu»}
hirtus. - Xathansolin, A., I ber die Iledeiitiing

vertikaler ^Vas^erbewe!run)^en für die l'roduktion

:

des riaiiktons im Meere. — I>6rfler, J.| Botaniker'
riirirats. - Nene Literatur.

'

Eriksson, J., Über das vegefaitive Libon

der Getreiderostpilze. I. Puccinia rjln-

nuanm (Schm.) ErikKS. u. Henning in der

heranwachsenden WeizenpHanzo (v. ,1. Eriks-

son u. G. Tischler). K. Sveuska \ eteuskaps-

Akadtmiens Handlinpar. .17, Nr. 6. —
II. Fuccinin (fi>ipcrs/i Erikss. in der heran-

wachseodeu RojiutnprlaMzt'. III. Puccinia

«ßmiarunt (Schm.) Erikss. u. Hcnn. in der

neranwacbsenden Gorstenptlauze. Ebenda.

38, Nr. 3. — IV. Puccinia graminis Pers.

in der heranwachsenden GetrcidepHanze.

£benda. 39, Kr. 5. 81 Seiten, 8 Tafeln.

Briksson, J., Zur Frage der Entstehung!

und Verbreitung^ der Rostkranklicituii

der Pflanzen. Kritische Bemerkungen.

(Arkiv für Hut. 5, Nr. .i. 54 Seilen.)

Die vier in den Verhandlangen der seliwe-

dischen Akademie veroffentlichtcii, mit aclit grüßen

kolorierten Tafeln schön ausgestatteten Abband-

i

langen bringen Altes tnd Venes. Das Alte sind I

Tatsachen und Krwägnng«», die, ohne Zweifel dureh

neue ergftnxt, seit Jahren in jeder neuen Schrift
{

Eriks Bon*8 «iederkebren and den Leser über<
j

zeugen sollen, dafl die ganze bisherige Theorie der

Infektion mittels Sporen in bezng auf die Erklftmng

des Auftretens der Getreideros-te nielir oder wcnipcr

Bankerott gemacht hat, und daU es keinen anderen

Ausweg gibt, die Schwierigkeiten xu heseitigen,

als die .Annahme des Mykoplasmas. Daran ist

ohne Zweifel richtig, daii wir eine in jeder Be-

ziehting befiriedigende Kenntnis der YerhSltnisse

des Auftretens der Getreiderostc noch nicht be-

sitzen, wie übrigens längst anerkannt ist. In

dem TerMiren Jedoch, daram die bisherige. In

zahllosen Fällen bewährte Sporentheorie für un-

zulänglich lü erklären, werden nicht viele Myko-
logen geneigt sein, Eriksson zu folgen.

Neu ist die Anwendung der I'l^i aftinteclinik,

in die der Mitarbeiter des ersten Aut^atzes den

Verf. eiiifillirtc , sodann der mit Uiltt' (i r-elben

versuchte Nachweis, dali ilberwinteriuli-- Mycel

in der GctreidepHanze nicht vorkommt, liio Auf-

findung eines IMasma/uMaiides , der als Myko-
plasma gedeutet wird, und der Versuch, die Ent-

stehung des Pilzes aus diesem zu demonstrieren.

Eriksson hat „viele Blattstücke" (II, 7), die

er vom Herbst bis zum Frühjahr in Flemming-

scher Lösung usw. fixierte, in „viele Hunderte

von Schnitten" zerlegt und darin kein MyccI ge-

funden (I, 0 usw.). Er schließt daraus, daß es

steriles überwinterndes Mycel bei den Getreide-

rosten nicht gibt. Ich glaube selbst in< ht . dul'j

ein regelmäßig vorhandenes derartiges Myccl
existiert. Aber hätten nicht vielleicht gelegent-

liche Pilzherdo gefunden werden können , wenn
viele Hunderte von Blättern in vielen

Hunderten von Schnitten nntersneht worden
wiircnV Ein einziges an einer kleinen Stelle

pilzfUbreudes Blatt unter tausend gesunden auf

einem Felde wire ein ganz eiUei^Ucher Anfling

einer Roslerkrankung ! Die zu einer derartiixen

Untersuchung erforderliche Arbeit bat Eriks-
son nicht gelefotet, weil sie die Arbeitskraft
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eines Gelehrten und selbst einiger Assistenten

übersteigt. Der strenge Nachweis, daft nicht

doch gelegentliche lnfekti()n>Iicide den Winter

Uberdanem, ist also nicht geliefert.

Bei der Bespreehmg von allem , was sieb

auf dah Mykoplasma l'Pzieht, flielJcn ncoliachtuiiK

und Hypothese von Anfang au zasammen, und

die Hypothese tritt dann in der Folge immer
bestimmter, zuletzt fast wie eino Tatsache auf.

Uan gewinnt den Eindruck, dafi Eriksson
nieht nQehteni beokaeMet, sondern Is seinem

rrtcil iliin-li die fUr ilin von vornherein fest-

stehende Theorie bestimmt wird.

In gewissen Zellen von BIftttem, in denen

noch kein Mycel vorliandori soin v,>U . findet

Eriksson ein eigenlümliches , dickes Proto-

plasma (], 9). „Nach sehr genauer Erwägung,"

aber ohne die GrUnde weiter mitzuteilen, kommt
Eriksson zu der Überzeugung, „daß dieser

„Plasmainhalt kein ge\v()linti('lips Flusma sein kann,

,sondern in sicli neben echtem Gnunineenproto-

„plasma noch etwas Fremdes einschlieBt* Dann
fährt er fort: „Man kann nach allem, was vor-

.liegt, kaum (!) bezweifeln, daU dieses Fremde
«mit dem Pils zasamraenbingt, daB es ein vege-

„tativr^ 1 j'liensstadium desscllien sein muH (!).

„Wir müssen (!) das dicke i'lasma als ein
,»inniges Oemiseb zwischen gewAbn-
,li(lifm Protoplasma und Pilzplasma
„liet rächten, und für ein solches Gcmiiich hnden
„wir kein besseres Wort als die schon früher

„infolge tliporeiispher (!) Erwägungen eingeAlhrte

„Bezeicimung M.vkoplasmu'' (I, 10).

Aus diesem „Mykoplasma" soll nun das

Mycel der zuerst auftretenden Ilostlapcr, der

„primären", wie Eriksson sagt, hervorgehen.

Er sucht dies znnächst am Mycel des Gelbrosts

glaubhaft zn machen. Ich habe das merkwürdige
Mycel dieses Pilzes an den ersten im Sommer
auftretenden Pu-tcln früher selbst untersucht und

beschrieben. Mir fielen die sonderbai*en dicken,

nicht dareh Qnerwftnde geteilten and zahlreiche

Zellkerne entlialtcnden Ihiili^ii auf, die ^icli vim

der Gegend der ersten UrcdupusteLn an auf weite

Strecken fiist in derselben Riehtnog wrlaafend
verfolgen lassen. So nuffalliß sie in ihrem Aus-

sehen waren, ao konnte ich doch nichts anderes

in ihnen sehen als die von der InfektionsstcUe

ausgehenden, im Gewebe vordrinpendeu Ilyphen,

und ich fand in der Art ihres Verlaufs eine ein-

fache Erklärung für die rasche Ausdehnung der

Rostlager in der Längsrirhtung des Blattes.

Eriksson erwägt diese einfache Deutung gar

nitlit, sondern fahrt die Enden dieser Ilyphen

als etwas ganz Neues, als „Protomycelinm" ein

und unterscheidet sogleich noch ein „i'rimär-

Btadinm* ohne deutliche Kerne und mit zweifel-

hafter Membran (nacktes Plasma?) and ein

„Sekundtlrstadium" mit deutlichen Kernen (I, 15).

SSodann erklärt er, daU es für ihn keinem

Zweifel unterliege, „dafl das hitrazellnlare Myko-
„lila>nia uml das interzellulare Protomvcelium

„genetisch zusammengehören'. Das könnte richtig

sein; des dicke Plasma konnte durch einen Ein-

fluß des in den Geweben lebenden Pilzes ent-

stehen. Jedoch so meint es Eriksson nicht.

Er behauptet bestimmt, daft das dicke Plasm
das Primiire sei, und daft das „Protomycelinm*
daraus hervorgehe.

Aof die Art und Weise, wie dieser „Über-
gang" zustande kommen ^oll , ^'elit Kriksson
erst in den folgenden Arbeiten ein. Iiier wird

zunächst noch ein „Huhestadium" und ein „Reife-

stadium " des Mykoplasmas nnterschieden. Im
„Keifestadium* findet „eine partielle bis fast

„vollständige Auflösung (le> hypertrophierten Zell-

Ekerns, mit dem gleichzeitigen Auftreten von
„KemkOrperehen — Nneleoli — in dem Myko-
„plasma" statt (II, 9). Was sich der Verf. unter

diesen „Nucleoii" eigentlich denkt, ob <«ie Be-
ziehungen zum Nocleolns des Zellkerns haben
oder ili ni Mykoplasma eigentümliche XeubildnnciMi

sein sollen, ist mir nicht klar geworden. In
bezog aof die Entstehang des „Protomycelinras**,

das aUo aiicli bei Pucrinia dispersa und bei

J'. iiraiiiitiis vorlianden sein soll, sagt der Verf.

dann, daß dasselbe zuerst in Gestalt kleiner

.PlasmaklQmpchen" außerhalb der das „Myko-
plasma" enthaltenden Zellen auftrete (II, 10).

„Auf beiden Seiten der Zellmembran fanden sidl

„au einer oder an mehreren Stellen Plasma-

„anhäufungen , die sich beiderseitig einander

„gerade gegenüber so anpaßten , daß ich nicht

„umbin kann, einen wirklichen Zusammenbang
„der beiden anzunehmen" (II. 11). Für den
Beschauer der bcigegebenen .\ldtildnng entsteht

Iiier die Frage, ob das Dargestellte genau den
Präparaten entspricht, und ob nicht die Prilpa-

ration Storiui'.;en hervorgebracht haben konnte.

Eä liegt nahe, die „Plasmaklümpchen" für ab-

geschnittene Hyphenenden zo halten, und es fehlt

der Beweis, daH sie es nicht sind.

Die Hoflhnng, an den erwähnten Stellen

„totale oder pMtielle* Dorehbrechungen der
Wand nachweisen zu können, hat sich trotz der
Untersuchung vi»n „Hunderten, ja wohl Tausenden"
geeigneter Schnitte nicht erfüllt (II, 10, 11). Aas
so zablrei( ben Beobachtungen wäre ja nun wohl
zu schlielU'n. daß der gesuchte Zusammenhang
nicht vorhanden, zum mindesten nicht nachweis-

bar ist, und es wäre etwas Zurückhaltung bei

. den weiteren Folgerungen geLoten gewesen. Für
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Eriksson steht jedoch die liichtiRkeit der

Mykoplasmalclire auch ohne direkten Itcweis fest,

und er haut daber unentwept weiter mit der

neuen Annahme, „der ErguU des IMusniakörpcrs

„finde durch die vorhandenen feinen Wandporeu
^ohuc irgendwelche Auflösung oder Verietzang

„der Wand sUU" (II, 12). Etwas später ist es

bereits ^.anzweifelbftft (!), daß dem Erguß des

, ursprünglich körnigen Plasmakörpers eine Auf-

ylösung der befindlichen Plasmakömer vorans-

«gehe* usw. Das Vorstehende kann kaam etwas

anderes heißen, als daß der Kostpik aus dem
M^'koplasmastadiam in — man möchte fast sagen
— gelöster Form dnrch die Poren der Zellwaad
hindurch wandert, um dann draulien als Ilyphen-

pil2 gewissermaßen auszakristallisieren. Selbst

mit so anglaabliehen TerhlUnissen mQllte rnanl

sich nalflilich abfinden, wenn sie klipp niid khir

bewiesen wären. Aber so , unzweifelhaft" ist die

Sache dem doch wohl noch lange niebt! In dem
Artikel im Arkiv f< r Holanik gipfelt die Theorie

in dem Gedanken, daß, ähnlich wie das Proto-

vlasna simtlichef Zellen einer PBanze darcb die I

Plasmodesmen in gegenseitiger Verhiiuhiiiu' stehe.

80 auch das Mykoplasma die ganze rtluuze durch-

ziehe, uud daB man daher wenigstens mit der

Möglichkeit zu rechnen habe, „dali auch die

^Gewebe der Staubblätter, und /.war speziell die

pder Antlieren, niykoplasniafUhrend sein können,"

und dalS aKo eine „Erblichkeit der Kninkhi-its-

„anlage", d. h. des Mykoplasmas, nicht bloß der

Empfänglichkeit
,

„dnrch das männliche Organ,

„die Pollenkörner", sehr wohl denkbar sei!

Es steht in einem merkwürdigen Gegensatz

zu Eriksso n's Theorie, daß die ganze Enl-

«ickelnng des Pilzes aas dem Mykoplasma bis

mm „Psendoparenehym* de« Hyphenpilzes dar-

auf hinaushuift. zunächst massenhaflf rr* iliis]ioicn

XU bilden, jene Fortpdanzungskörper, deren Be-

deutung für die Erhaltung des Pilzes so neben*

sächlich sein soll, unil itianchinal nui dir-c zu

bilden, denn die Telentosporen sind keineswegs

Jederzeit — bezngsweise bei allen Rostpilzen —
regelmäßig an/utrefifen.

Eine sehr eigentftmliche Rolle spielen in

Eriksson's Erörterungen die Hanstorien. In

seinen ersten Publikationen hatte er abgeschnittene

Uaustorien als „Mycelienkeime" (Mykoplasma)

gedentet; in der ersten der obigen Abhandlungen
räumt (T den Irrtum ein und erklärt die Über-

einstimmung der Eutwiikelung der Ilausturien

mit den Angaben in der Literatur, speziell mit

denen von Marshall Ward (1, 17|. Später

aber ändert er seine Anschauungen abermals.

Jetzt werden zweierlei Haustorieu unterschieden,

gewöhnliche Hanstorien und ,£ndohaastorien".

Letztere entstehen dadurch, daß „sich große

„Plasmanuclei durch feine fadenförmige Aus-

„stlklpnngen in die herausdringende interzellulare

„Plasmamasse ergießen" {III, 18). Also ein

doppeltes „Ergießen" des Mykoplasmas, einmal

direkt dnrch die feinsten Poren der Membran
und zweitens mit Uilfe besonderer Bildungen,

der Endohanstorien. „Ich muß als unrichtig jede

„Behauptung bezeichnen, daß die von mir als

„Endohanstorien anigefaßteü Gebilde von außen,

„ans einem schon vorher in den Intenelhilar^

„räumen befindlichen Mycelium. hineingewachsen

, wären, denn ein solches vorausgehendes Mycelium
„existiert nicht" (IV, 36). Diese Itohauptnngen

sind allerding- licstiiriint genug. Aber sind sie

ebenso zuverlässig? Wenn es Eriksson mög-
lieh war, die Hanstorien zu verkennen vnd den
plasmol) sicrten Inhalt von Kaniliiuinzcllen für Pilz-

fäden zu erklären (Magnus, Ana. of Bot. IS,

159 —60), so darf er sidh nidit wundem, wenn
man ge^'fn inc mikroskopischen Beobachtungen

etwas skeptisch ist. Eine wichtige Unter-

suchung hat Eriksson jeden&lls unterlassen,

oder er erwähnt sie wenigstens nicht , nämlich

die Verglcichung von sekundären , d. h. nach-

weislich durch Infektion entstandenen Rostlagem.

Hier dürfte es kein Mykoplasma, keine Kem-
auflösungen, kein Prutomycelium, keine Endo-
hanstorien geben. Warum ist diese wichtige Ter-
gleichung nicht ausgeführt?

Der im Arkiv f<ir Botanik veröffentlichte

Aufsatz ist zum größeren Teile eine gegen mein
Buch „Die wirtswecbselnden Rostpilzc", sowie

gegen Marsh all Ward's einschlägige Arbeiten

gerichtete abfällige Kritik. Ich habe weder Zeit

noch Lost, darauf eingehend zu antworten, um
so weniffer, als der angeschlagene Ton reichlich

naln' an den (Irmzen sachlicher Erörterung liegt.

Nur einige Bemerkungen seien gestattet, iichon

der Titel meines Buches erregt Eriksson's
Mißfallen; er glaubt daraus entnehmen zu müssen,

daß ich den Wirtswechsel in den Mittelpunkt der

Biolo'gie der Rostpilze stellen wolle (p. 40). Be-
sontb rs vcnlrießlich ist es ihm, daß ich Puccinia

triticina, glumarum usw. mit aufgenommen habe

nnd die Möglichkeit ihrer Heteröcie erwige.

Eriksson will diese Pilze „homörisch" haben,

d. h. die Sporidien sollen die Gramineenuähr-
pHanze infizieren, vielleicht .Mykoplasma* darin

erzeugen. Aber warum beweist Eriksson das

nicht'? Hat er keine Versuche angestellt? Oder
sollten sie alle ebenso negativ ausgefallen sein

wie die Versuche, mit den S]ioridien sicher lieie-

röcischer Koste den Telcutosporenwirl zu in-

fizieren? Auf diejenigen Fälle, wo der Wirts-

wechsel tatsttchlich den .Schweipunkt* in der
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Biologie der Kostiiilze bildet ,
gelit K r i k .s s o u

Bieht «in, (l*'nn Iiier läßt «leb mit dem Myko-
plasma niclit viel anfangen. Man kann doch

uicbt gut annehmen , daß die Itirnbaunie nur in

der Nikhe von Junipmis Sabina inyk(>]<laMii:ilialtig

sind, an anderen Orten nicht, und umgekehrt,

oder daii das Mykoplasma in den Kiefern je nach

der Nachbarschaft der Teleutosporenwirte als

Aecidiam za (ktko^forhm SeiteeioniSj Tu9iilagmi$,

Etgthratiae osw. znm Ansbmch kommt ! Daß ich

in vielen Fällen eine perinpe Bedeutung des \Vii (s-

wechscla annehme, lehrt aoAer deu Lrörteningen

d«s YI. irad VII. Kapitels das Beispiel der

JKelampsora AUii- Salicis albae, wo ich eine im

ersten Frtllgahr hervorbrechende liindenaredo

nachRewiesen habe, welche die Blitter leicht in-

tizicitc. At er gerade liier lieiniiiigelt Eriksson
meine ürUnde, obgleich ich gezeigt habe, datt

aaf denselben BKomen später Uredo> and Teleato-

sjiorrn auftraten. Die Fälle von Urcdoüher-

winleruug, die Übrigens, das gebe ich vollkommen
so, keineswegs alle genOgend klargestdit sind,

pa^^eii «lien nicht zu Eriksson's Theorie, und

deshalb sucht er sie in ihrer Bedeutung möglichst

henbiuetsen. Dasselbe gilt für die Terbreitang

der Sporen durch den Wind.

Ich will auf weitere Einzelheiten nicht ein-

gehen. Ich rfturoe gern ein, daß Eriksson in

mehreren Fällen Schwachen in meiner Darstollunfj;

richtig nachweist. Aber durchweg urteilt er von

seinem vorgefaßten Standpunkte aus. Es ist des-

halb eine wenig dankbare und unerfreuliche Arbeit,

die K ri k s s ü n ' sehen Schriften /.u besprechen,

und ich bin nur ungern dem wiederholten Drängen
der Kedaktion der Botanischen Zeitung gefolgt,

meine Meinung Qher dieselben darzulegen.

Klehahn.

Beed, G. M., Inlcciion experinients with

Erysiphe (framinis IX'.

(Trainact. of the AVisronsin Aradeniy <if sciences, aitS
and lettirs 1905. lö, 1. "135—62.)

In Übereinstimmung mit anderen Forschem,
insbesondere E. Harchal nnd E. S. Balmon
findi't Verf. bei Erysiphe graniinis eine weitfcliciide

äl)Czialisatiou des Parasitismus. l:lr experimen-

tierte mit einer Form anf Seeale eereaU and einer

solchen anf Pufi prafi tii^is. Erstcrc Hell '-idi tiii ht

übertrugen auf TriUi.-um vulgare, Avenu sativa,.

Hordevm vulgare, ff. jtibahm, Snmiu moUh, Poa 1

pralttisis (liier M-rciiizclt eine VerunreiniRun-^ ?),

i', trivialis, I'. nimuruUs^ P. compreasa, Jj^ium

ptremef Fethiea efoftor, F, AelerofiJkjiifa, ItodSyN^j

ghmerala, Phlnim pnifcnse, Ghiceria fluHans. — '

Die Erysiphe von Poa prutetisis ging nicht über
i

auf Sfcale cereale (hier vereinzelt eine Ver-

unreinigung?), Triticum Vidgare, Ämm Mtmt,
Hordeum itdgare, JI. jubatum, Brom»» «leHiKt

Ixilium perenne, Festuca datior, DaetytiB gUimt-

rata, J'hleum jiratense; dagegen konnte mit der*

selben in mehreren Versacben Poa mmoraHt and in

schwächerem Grade anch F. trioUtU nnd P. eom-

prma inllsiert werden. * Ed. Fiseher.

Wand, M., FesteteHimg der KaidinaU
punkte der Sanentoffkonzentration ftr

Sporeiikeimung nnd Sporeiiliildung

einer Reihe in Luft iliren ^nzen
Kntwickeluugsgang durchführender,

KporenbOdender Bakterienspesifis.

(Diss. Harbarg 190&)

Dio eiiifii etwas weitläufigen Titel trauM nde

Arbeit bedeutet einen wesenUicben Fortschritt

in der Erkenntnis der Abhlngif^it des Lebens
der Bakterien vom Sauerstoff. Wund unter-

sucht im Institute und unter Leitung A. M e y e r' s

die Abhängigkeit einer Anzahl von sogen, aeroben
sporenbildenden Bakterien, die bereits nach den
Methoden der Marbarger Schule studiert uud
charakterisiert sind, vom Sanerstoffgehalt der am-
geliendcn Atmosphäre, der in exakter Weise in mg
im Liter ausgedrückt wird. Berücksiclitifjt werden
Sporenkeimung, Wachstum und Sporenbildung.

Hei den untersucliten 22 Arten liegen die

minimalen
,

optimalen uud maximalen Sauerstoff-

konzentrationen fOr die einzelnen Entwickelungs-

vorgänge außerordentlich verschieden. Das Opti-

mum der Sporenkeimong scheint z. B. hei den
meisten Formen, besonders bei Baciüus suhtüis

und B. pumilus, mehr oder weniger Qber der
Sanerstoffspannung der Loft zu liegen, wUlMad
andere wie B. fusiformis, calt/icrens, robiir, Otto-

roaponts, mpcoide» ein relativ tief liegendes Opti->

mnm der Sanentoifkonzentratlon ('U—'lt gegen-

über I.iitt) liesitzen. Das Maximum der Sauer-

stoffkonzcntration für die Sporenkeimung liegt

ebenfalls sehr rerschieden, für BadViu ahei and
B. fusifurmis z. B. bei 4.5 (Sauerstoffkonzentration

der Luft 1 gesetzt), bei B. parvus sogar zwischen

21 nnd 28 (5687 nnd 6814 mg Sanerstoff fn

Liter). Dabei lie^•t für //. pnrvus das Optimum
zwischen 70 und 200 mg und das Minimum hei

ca. 8 mg Saaetstoff in Liter (0,01 gegenSber
Luft 1). Bacillus parvus erfreut sich überhaupt

unter den untersuchten Arten der größten LatitUde

der erträglichen Sanerstoffkonzentrationen (0,8 bia

5087 mf;) Die Lage der Minima, Maxima and
Optima ist voneinander durchaus unabhängig.
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Ähnlich wie mit der Sporenkeimung verhält

CS sich auch mit dem Wachstum und der Sporen-

bUditng. LeUterer Prozeß erweist sich im all-

gemeinen «Is der empfindlichste: Das Minimum
der Sporenbildung licpt meist liiilicr, seltener

gleich mit dem Uinimam der äporeokeimang and
des Wftebstnnn, md dai Ifaximam der Sporen-
bildung lieyt iiiPist liedeutcnd tiefer als das ftlr

Sporenlteimong and Wachstum. Die äauerstoff-

irfaim« Ar VadisUun liegen niebt böher ali die

Ar die Keimung, und umgekehrt liept das Saner-

Btoffmaximam fftr Wacbstnm niemals höher, viel-

&cb ftber tfefer ab dM Ar 4i« Keimmg

.

Supramaximale SauerstofTkon/fiitnitioneii wir-

ken schädlich, bei längerer Einwirkung tut lieh.

Beztlglich der Eimeiheiten , anch hezUglich

der Versuclisanordnung , muß auf Öri^Nnal

verwiesen wenien, das den mühsamen umi danken!»-

werten Versuch macht, die vieldeutigen Ausdrücke
aCrub, anaSrob, fakultativ anaSrob, durch exakte

Daten zu ersetzen. Behrens.

Ellis, D . Thelife-historv r.f liariUiis hlrtus

(äyaunyiDä Bacterium hirtum lieurici;

- BmdomimM hkrkm Ellis).

(Ann. of bot IMML ML 888. 1 TaC}

Schon früher (!fm;n hatte EIIih das von

Henri ci für unbcwt ).']ii h und geilScUos gehaltene

Biuierium hirtum Ih-nrici durch Züchtung (vgl.

Hot Ztf. 190:?, «I. II. s. 101) in den beweg-

lichen Zustand ülHrfuhnn und den lk>»itic von

OeUeln nachweisen können. In der vorliegenden

Monographie der Morphologie and der £nt-

wickelangsgescbicbte des Organismus wird der

Nachweis geführt, dati er nicht, wie es damals

schien, polar begeißelt, sondern peritrich ist

nnd daher tat Gattung JinctUus gestellt werden
niul5. Sporenkeiniiing , Zellteilung, /.cllslruktar,

Sporenbildung und Daa der Spore werden ein-

gebend 'beschrieben. Anch das Teriialten bei

Knltnr auf bezw. in V(>r<^c1iie(lenen Nibr1)öden

wird zur Charakteristik herangezogen.

Behrens.

Naftaanaotan, A., Über die Bedeutung
vertikaler Wasserljcwcgungein ftlr die

Produktion des lM.iiikt'>n^< im Meere.

(Abhaadl. der matb.-phys. Klasse d. k. saclis. UeselUcb.
der WisMOich. Leipzig 1906. 1«. Nr. 5

)

Die Redin '/lind »'II . welche im offenen Meere

die Produkliuu von urgauischer Substanz durch

die Planktonalgen behemehen, sind der direkten

Untersuchung schwer zugänglich. Brauchbare

Experimente mit diesen empfindlichen Organismen
sind kaum zu machen; man ist darauf hingewiesen,

gleichzeitig mit physikalischen und chemischen

Untersuchungen planm&Uige Beobachtungen über

die quantitative Verbreitung des Planktons aus*

nfiBhren; die Zasammenstallnng and Yergleiehnng

der Hesiiltate kann dann Jedenfalls Anhaltspunkte

dafür geben, welche lalaren Faktoren als aus-

schlaggebend in Betracht können können.

Nachdem die Fragen zuerst von Hensen
aufgestellt wurden, ist ja besonders in den letzten

Jahren soviel Material gesammelt worden, daA
eine erste ('borsicht über die Resultate für die

späteren Untersuchungen sehr nützlich sein kann.

Von allgemeinen Resultaten, die man Iiis jetzt

aus den Bcobachtnnpen gewinnen konnte , sind

es namentlich zwei, die auf eine wissenschaftliche

Eridimng warten; .
1. Die Menge des Planktons im offenen Meere

ist nicht proportional der Temperatur, son-

dern bedentend reicher an den Gtenien
der kalten Gebiete als in wlmeren
Strömungen.

2. Das Plankton ist in den seichten Kflsten*

uieeren im allgemeinen reicher, als im

offenen Ozean und in den tiefen Fjorden.

Brandt hat frfiher den ersten Sats da>

durch zu erklären versucht, daß verschiedene für

die Planktonalgen notwendige Nährstoffe im Meere
in minimalen Mengen Torhanden sind, so daß sie

für die Produktion entscheidend werden können.

In erster Linie zog er die Stickstoffverbiudungen

in Betracht, die nach seiner Theorie in kllteren

Meeren reichlicher al< in wiirniercn vorkommen

sollten, weil denitriti/.iercnde iiakterieu besonders

bei höheren Temperaturen eventnell vorhandene

Nitrate und Nitrite spalten.

Nathansohn 's Arbeit ist ein neuer und

sehr interessanter Yersnch rar Erkllmng der
vorliegenden Beobaclitunsri n. Verf. zeipt zuerst,

daU Brand t's Denithtikutionstheorie keine ge-

nlgende Erklärung der Tatsachen gibt; denlM-
fizierende Bakterien sind zwar im Meere weit

verbreitet, aber ihre Fähigkeit, freien Stickstoff

aus Nitraten zu entbinden, ist eine fakultative

und ohne allgemeine Bedeutung, da im offenen

Meere keine Nitrite oder Nitrate von nitrtfizieren-

den Bakterien gebildet werden.

Als einen für die Vcrteilunj; der gelösten

Niihrstotl'e sehr wichtigen Faktor betrai litet Verf.

die vertikalen StrOnnngen, die aus verschiedenen

Ursachen im Meere entstehen. Von den oberen

Schichten sinkt immer eine Menge toter Orga-

nisnen an Boden, und dadurch mftasen hedentende

*
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QoAntitäten von wirhtigcn Nährstuffen den oberen

Schichten entzogen werden, wenn sie nicht durch

MÜBteigende Strömiugeii wieder zar Oberflftche

gebracht werden. In den seichten Kflstenmeeren

wird eine solche Verarmung der ohercn Schichten

nicht stattfinden; damit wird der relative Ueich-

twm dieser OeUete znsammenhftngen. Nathan«
söhn sucht nun dipse Erklärung auch auf diMi

offenen Ozean aoszadeliuen ; durch ausführliche

TergMeboog der Torliegenden Resaltate konnte

er die allgemeine Reeel ausziehen. dalS die jilank-

tonreichen Uehietc im hoben Norden und Süden

und zani Teil die tropisehen Meere durch auf-

steigende Vertikalstrümniiu'i'n nu-sre/eiclinet sind,

Wfthrend in den iilunktonurmen It niperierteu

OcbielMl (Sargaäsosee , größter Teil des Mittel-

meeres u. a.) keine uder nur absteigende Vertikal-

strömuugen bemerkbar sind.

Du Beobichtnogsnaterial, m( welches diese

BetraebtunKcn sidi stutsen, ist sdlistverstilndlieh

Boeh sehr lückenhaft; aneh wird es wohl not^

wendig werden, die DiffBrenien im Selsgehalt der
venddedenen Tiefen etwas mehr zu bertlcksirh-

tigen, als Verf. es tat. Wo grölkre Verhchieden-

heltea hn Salzgehalt zwischen 'den oberen und

unteren Schichten vorkommen , können ja die

m&chtigen Wasserniassen der Tiefsee von der

Tertfkalsirkolation der oberen Schichten fast

ganz ausgeschlossen sein. In vielen Füllen wird

aber Nathansohn's Betrachtung sicher die

richtig« Erklimog der Verhiltniase bieten.

Im letzten Kapitel liesjiricht Verf. die ver-

schiedenen Nahrstüti'c, deren Verbreitung die

vertikalen Strömungen namentlich beeinflnssen

könnt n. Brandt hat als nnsschhv^'peliende

Nährstütfe namentlich die Stickstoff- und l'hos-

phorverbindungen und die Kieselsaure berücksich-

tigt. N a t h a n s o h n lielit aulicrdeni die He-

deutung der Kohlensiiure lu rvor. l)ie Kohlensäure

ist zwar im Meerwasser reichlich vorhanden; da

sie aber in gebundener Funn — als Karbonat

und Bikarbonat — vorkommt, ist es nicht sicher,

daß sie den Algen leicht zugänglich ist. Höhere

Wasserpflanzen können die Kobiensiure der Bi-

karbonate verwerten; die Bikarbonate werden

aber in Losungen immer teilweise lissoziiert, so

daß eine gewisse Menge freier Kohlensäure ent-

steht; es ist dann nicht aosgeschlossea, daB doch
nnr diese von den Pflanzen angegriffen wird.

Verf. verspricht weitere Milteilungen über

diese sehr interessanten t ragen; seine vorläufigen

Versuche, mit Sttßwasserptlanzen angestellt,

s( heinen anzudeuten, daß direkt nur die freie

Kohleusaure angegriffen wird
;

jedenfalls wird

in der fiikarboaatlösnng die Assimilation dareh

IlinzufUgung von einfachen Karbonaten stark ge-

hemmt.

Im Meer» wird das VerhAltais zwischen den
vorhandenen Heniiten der Karbonate, Bikarbonate

und der freien Kolilensaure immer wechseln unter

dem Einfluß der Teuiperaturschwankangen und
des Stoffwechsels der Tiere nnd Pflanzen.

Hoffentlich wird der Verf. die Tragweite

seiner anregenden Theorie selbst prjlfen können;
diese Frage hat (Ar das Terstindnls der Biolegi«

des Meerea die aUergröBt« Bedentong.

H. H. Gran.

Liefrg.!Dörfler, J., Botaniker-PortitttB.

und 2.

Saubere I.iehtdrucke iiel en die Bildnisse von

bekannten Uotanikeru der Jetztzeit. Dieselben

werden manchem Fachgenossen willkomnen sefak
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Mm« Ltteratnr.

I. Pilze.

Arthur, J. C, Kim> auf die Struktur und Ent-
wirklungsgeschicht« begrfindete Klassifikation der
UrmUnttn. (Resultats acient. congres InMtnat. d»
bot Vienne 1805. Jena J906. 881^^)

cnaatirlaa. G.. s. vater Physiologie.
uoh, M., desgl.

rrera, Ii., desgl.

Laflar« Fr., Handbuch der technischen Mykologie.
12. u. 13. Lieffg. (2 Vi«, u. 1 Taf.. 18 Fig),' Leipzig
in(H;. s". 161 S'-'ii

Laurent, E., s. unter l'li\.sioio(/|('.

Istv&nfii, O de, Sur W dcveloppment du Itotriitit

rintrtn. (KesultatK stient. congrcs internal, de bot.

Vienne 1905. .lena VMM,. -.W^yA.)
Lindau, Q., Fungi imperfecti (Ilifjihomi/cetet). Haben-

horst's Krvptoganienflora I, K. 101. I.iefrg. (sahlr.
.\bb.). Leipzig Am. 577 - 640)

Magnus, W., Über die Fornibildung der liutpilas

(8 Tat.). (Archiv f. Biologie 1906. % 85—161.)

II. AISM.

Petkotr. St., Sur la flore algologlque d'eau douce de
üulgarie (1 Fig.> (Resultats scient. coagris internat
bot. Vienne IWS. Jena ms. 854-681)

III. Moose.

ProtheruB. Nfckernanr (Sihlufs). Lfmf>oph;jlarfaf
\2-> 1 in.i. 221). Liefrg. Kn)jler rniiitl. Natürliche
rtiaii/entaniilien. Leipzig lixih. h". 817—64.

Nemec, B , Die Induktion der |)(ir-i\eiitralitat bei

e.nigen .Moosen, Ii. (üuU. intern, de Tacad. des sc
de Boh»ae 1906. 1. 8.)

Dlgitized by Google



349 350

IV. Gymnoipcnua.

LopitoM, O., Über di« Vielkernigkeit der Pollen-
kömer und PoIleneebliQche von Arauearia BidwOli
Hook. (1 Taf.). (Rdsnltais scieoL congris intemat
de bot Vienne 1905. Jena 1906. 41<^8e.)

V. Zelle.

Lopriore, O., s. unter Gymnospermen.
IiOtsy, J. P., s. unter Systeinalik.

Nämeö, B-, Uber die Bedeutung der CbrooMMOiBMi-
/ahl. (Vorl. Hiu.) (Bull, intern, de Tacad. d«a »e.

. de BoktaM 1806. 4. &)

VI. Pbysitlofile.

Aberhalden, E, ii. Berfchausen. O., Die Monnainini)-
siurcn vkii aus Kiirbiksiauien dargehtelltcn), krii>tal-

lini.>.Llieiii Kiweilb. (ZeiUchr. t phvBioL Cbem. 190(1
41», V)-2\.)—

, u. Ternuchi, Y., VeMleiilifiide I ntersm lnnin< n

über ciniKo rtroteolvtisrhe FermeDte ptianxlicber
Herkunft. iKIhmhIm.' S. 21— 26)

, u. Bobittenhelm, A., Die Wirkung der prote-
olytischen Fennt nii' keimender Samen de» Weizen»
und der Lupinen auf l'olypeptid«. ^beada. S.26— S1-)

Caatoro, N., Hoiirä)ie zur Kenntnb der Heninellaloeen.
(Ebenda. 8. 96~10S.)

Claotrlau, O., l-^tudes cbimique» du KiTCOgdne chez
les Champignons et les Levures tis'j:,'). (nec< inst.

botan. l'niv. Bnixflles imß. 1, 201—96.)— , Les icsci vt's livdroiarboii6e8 dea Tballonbytea
{IHU'J'.). (Kl.cnü;!. "S. 301—15.)

Ensoh.N., Le glycogine clics laa MyxmnycMea (188»!)-
(Kbenda. S. 297 -800.)

Urrera, L , L epiplasmo des Ascomyc^tes et le gly-

(oßiiio vfß.tau.x (i8a;i!K (Ebenda. 8. 1—^i.)
bei lea üncPrindM 0889!)-. Sur k

(Ebenda. S. "71 77.)

~, Sur le glycosene « hez la« BaafdionTcttas (16809.
(Ebenda. S. 77—124.)

, Sur l'e.xistenre du glvcogi'ne dins la Levure de
bidre (Wm!). (Ebenda." H. 12-5-2».)

, l.«eB resenes hydrix urbonees dea CbanqidgaonB
(IhS','). (Ebenda. "S. 129—38.)

,
(ilYiogf^ne et „paragljcortne* ebei lea Tdgdtaaz.

(Ebenda. S. 848-äO.)—, BiMiofraplile dn clvoogine et da „paraglycoKtne*.
(Ebenda. & ttl—MlJ—

t Sar la Untte de patitaM« dea otgMiam (aosO-
(Ree. iBBt. baten. L^o Erraia 2908. t, 18—82.)

, Conilita de pr6söance et excitations inhibitoires

che« leg vdg^^taux (19O50- (Ebenda. 8. 83—124.)
- -, Sur I'hy(;ri>scopirit^ comme cau.se de Taction

phyBiolr>t.'i.|'iM' .1 (listaiioe ddcourerte par EUViag.
(Ebenda. S. ;ltti— tic.)

Coebel, K., .Allgemeine Rej^tMU iHlinnsproblenie.
'•ultats scient. ronjfrt's inteniat. Ai' bot. Vienne 190-5.

.Ifim IfXKi. 'iÄ! - -tl.i

Uöber, R., Zur P'rage der elektiven !• äliipkLitcn der
ResorptiouMirKaiie. (Biol. C«Dtralbl. 190r,. 74?«— .54.)

Httappa. V., Über Assimilation der Kohlensaure durch
ehforaphyllfreie Organismen. (R^inltats scient. con-

grfea intern, de botVienne 1905. Jenm906. 192—215.)
Jaoquemln, A., Sur la localisaiion des alcaloides

cbez les L^gumiaeaaea. Recharcba da raicrodiinie
comparee. (Ree. inat bataa. Errera i006. <»
«7-302.)

Kaaeowlta, M., Die KohlaoaloreaBsimilation vom
Standpunkt des MetaboUiaaa. (K^sulUts scient.
rongreN intemat. de bot. Yieane 1806u Jena 1808.
216-22.)

Kiesel. A , Ein lieitraK zur Ki untnis {Iit \ t rande-
rungen, welche die hticksloHIialti^jm Hi-standteile

grüner Pflanzen infolge vuu l.ichtabiichlurK erleiden.
(Zeitschr. f. phvsiol. t'hem. JOOti. 4», 72-81.)

Laurent, S., Kecherrhes pbysinlogiques sur les
l,evure8 i!^'i(>'). (Ree. inst, botan. l'niv. KruxeUet
19or>. I, . 200.)—I Recbercbei» experimcntalea sur la furmaüoD
d'anüdon dans le.-> |<luntes, aux d^pens de solutiona
organiquea (2887' .9. (Ebenda. S. .S17-42.)

Lopriora, O., Regeneration von Wurzeln und Stimmen
infolge trauMtuaclier Einwirkungen 0i Tal). (Rd-
snltata ecient coBgrfta intemaL da bot. VIenia 190B.
.leiiu t906. 248—TO.)

MaRnuB, W., s. unter Pilxe.

Maatart, J.. Sur rirriubilit*^ des plantes sup^rieures
il90'J!). iRec. inst, botan. \Ao Errera 1906. <,
l-.5().)

Maltaux, M., et M&asart, J., Sur le." exritarit>- de
la ilisi*inii i i lhilaire (/.m.') (Klinida. ^.'.W.) ):i2.)

Molle, Ph., I n alcalnide dans ('In tu viiHiata lieuth.

IHHIJ.'K (KItenda. S. .57-72.)

MoUbcIi, H., Zii! I.elire von der Kohlensiiureassimi-
In'.iMii iiii

( 'hli)r(i]>li \ 1 1 k iirn i!;i'siilt. siicnt. congres
inlernat de liot. Vienne llH_i5. .It-nii lUcr,. 179-Hl.)

Nömoö, B., unter Moose.
Reinke, J., Hypothesen, Voraussetzungen, Problem«

in der Hiologie. litesultat!« !«cient. rongr^s inttrMt.
de bot. Vienne 1906. Jena 1906. 1—11.)

Salkl, T., Über dia eannatiMba Wirltng dea Boitba
(/{«A«Mii««(iini*). iZeitaohr.tpltfaioL Cbem. 2906.

4S 408-7S.)
Van Riaaelbergbe. Fr., Sur lea pfoprUtda pbfrio-

cbimiques des melanges dissooa et la dMenoIllMiOB
pbysiologique de leur pouvoir osmotiqne. (Rae. init.

botan. L60 Errera 1906. 0, 154—222.)

VII. Fortpflanzunj; und Vererbiii|.

Iioprioro. Q . > unter (iymnospennen.
Nemeö, 13 , unter Zelle.

Behindlor, F . riif>r reitulatorlM hc Vorginge im
PflanienÜr]»- 1 m ihrer Üedeutung für die Pflanzen-

cftehtUBf. (K^suitau scient. congrts intemat da
bot Vienne 1805. Jena 2906. 817—81)

Tachermak. E.. I ber Kildnnj; neuer Foraea dnrcb
Kr<'ii/iiiig. (Klienda. S. 32.'!—30)

Vnes. H. de, .Vricn und Varietäten und ihre Knt-

htehuug durch Mutation. (Vortr.) (Übersetzt von

. a Klebabn.) (53 Abb.). Berlin 2908. 8*. SSO 8.

Vlli. Akolosle.

Errera. L-, Sur les ( araL'tiTe.s lieterostyliques sccon-

daires des l'nmi'väi (Hei-, inst, botan. Li'o Errera
ima. «, 22;j-.5«.)

Kirchner, O., Loevir, E, Schröter. C, l-ebenn-

geschichie der Dliitcn]illanzen .Mitteleuropas. I. Bd.

8. Liefrg. (47 Fig.). .Stutt-art liHKi. H«. 481-576.
Unitli A., og Ostenfeld, C. A., Planteverdenen i

menaeskeu Tjeneste (336 III.). Kebenbavn, Kristiania

1906. 8* m S.

Waiar, QoalqnOB exp^riencea anr Pattractien dea
abeillea par lea flenr» (1904 h, (Ree. intt bota«.

Ldo Errera 2908. «» 83-124.)

Digitized by Google



352

IX. SyiiMwlik Mi PHoKaffeograpMe.

AdamOTic, L., lUitra^ri' zur Ktniitiiis der pflan/cn-

geographischen Stelluni; und (iliiHierun? der üalkan-
halbin^el. (K*°'sultats s( i<-ut. < ungres iiiteroat de
bot. Vienne 1905. Jena l'.ifu;. 4(H)-15.)

Andersson, G., Die Entwickelungsgeschichte der

skaodinnviiicheD Flura(iiO Abb.). (£bead«. 8.45—97.;

Brand, A., Additameota norm ad cegaiUonem generin

Bgauloeo». (BaU. berb. Boiss. IMM. 8 Ur, «,

Bzi4««t, J.« Le Mfidvppmat dM §an§. daos Im
AlpM oodoMitale*, «vee aper^a rar Isi Alpea en

SinML (8 flg.). (R^BultatB scient. congriB internat.

e bot. Vienne 1905. Jena 1906. 130—78.)
—— , lU-glcs internationalos de la nomenrlatnre bo-

tanique adoptees par le congn-B international de
boUniquc de Vienne 1905. .lena lUOii. er. x". 99 S

Britten, J., Overlooked plants dest rilied h\ Schrcber.

(The journ. of bot. J9(Hi. 44, ;M2 - 46.)

Cooke, Tb., The flora nf the preaideni'V of Bombay
{Ytrhenactae to Euphorbiacrae). (Vol. II, ptrt III.)

London 1906. 8**. 433-624.

IMelB, L.. Dromnemm (40 Fig., l Kartet (Aua Engler, A .

:

Das Pflansmireieh. Heft 26.) Leipiig isloe. 8«.

136 8.)

, Die Pflanzenwelt von Westaustralien Büdlich dus
Wendekreises (1 Vegel.-Karte,b2 l ig ,34Taf.). (Aus:
Die Vegetation der Erde, bcrausgeg. von A. Kngler
und 0. Drude.) l.eipiig /90f;. S». 418 S.

Drade, O , Die Methode der speziellen |itlan/eii-

geographisehen Kartographie. (Kesultais scient. ron-

grts internaL de bot. Vionn« I90fii> Jen 1906*.

427-33.)

, Entwickelung der Hura des tnitteldeutsihen

Gebirgs- und Httgrllan<I(6 (Kbenda. S. 117 -^0.)

Högl, Q., und Danainger, O., Illustrierte Flora von
lUttoleuropa. Mit besonderer fierOck«ichtigung von
I>eiitieblaiid, ÖBterreicb and der Sebweii. (Liefrg. i .)

r4To£,l»FigA HanehealflM. 4«. 9ia.XXlVs
UtoIIM, B., Les Aphoihia ebinois. (Bull. berb.

Boias. 1906. 2. sdr. 6. 759—65.)
Lotay. J. F., Über den Efinflub der Cytologie auf die

SvBtematik. (Resultats scient. congres internat. de

bot. Vienne 1905. Jena t9ü6. 297—312.)

Mannagetta. O. Ritter Beck v., l lui die lie-

deutung der Kjnstflora iu dir Knlwirkelunj; der

Flora der <tstal|ii'u. iKh^-uda. S. 174^7><.)

Merrill, E. !>, New or notewoitby i'bilippine plants

(1 Tat ) (Tlio pbil. Joam. of adeaco 1906. 1}
169—247.)

Palaokv, J., Zur Genens der afirikaniscben Flora.

(Rteultats scient. congr^s internat. de bot. Vienne
liWS. Jena 1906. 369-76.)

PUgor, R., ErginzuneBheft II enthaltend die Nacb-
trftge XU den Teilen II-IV f&r die Jahre 1899—1904.
2. Uänu (13 Fig.). (Engler- PranU. IfatOrlicbe
Pflananfiinilien.) Leipzig J906. 8*. 97—192.

FiTCtta» S., lades plantaruB ex Gngorio Cibo. (Ann.
dibot. 1908. <4S4-4S.)

Bamdlo, A. B., A ne« Crfft« from tropical Africa.

(ThO Journ. of bot 1906 41, 341—42.)

Schinz, H., Beiträge zur Kenntnis der af"rik;ini^< hen
Kliira. iN. F.) XfX. — Mit Beitragen von K. Haker
(London), Jolin Hriquet (tieut\ < . Clarke (Ke»),

.\. Uojjniaux (Xi\elles), K. Ilackel (ürax), l^ Henning»
(Berlin), Hans Schinz (Züricb). (BalL berb. BoiM.
IlKn:. '2 ser. «. 701 -4(>.)

Tanflljew. Q. J.. Die sQdrussischen Steppen (2 .Vl>1i :.

(Resultat» s-cient. i-ongri>s Internat, de bot. Vienne
1905. Jena VJOti. 881—88.)

Thellung, A. , Arnnthocardamum erinaceum (Boiss.)

Thellung. Ein neues (.'ruciferengenus aus Fersieu

Sierteljahrsschr. d. naturf. Ges. Zürich l'Jixi. ol,
1-25.)

, Cruciferae. Die afrikanischen Lepidit««-Arten.
(Ebenda. .S. 144—92.)

^mUa, übar die ScbOboIofocboa Aa«e]iaoaiMpB''ia
botruF AbtYarladtranfea der Pflaana la atodiidiea
Bndtea. (Btinltatt scient ooagrbi iatoraat de bot
Vtoaae 1905. Jena 1908. 889-400.)

X. Palaeophytologie.

Bngler, A., (irundzüge der Kntwickelung der Flora
Kuropas seit der Tertitirzeit. (H<'k. srieiit. conRres
internal, de liot. Vienne 1905. .lena 1906. 25—44.)

Penok, A , Die Fntwi. ki ltin^r Kuropas seit dar Tortiir-
zeit (1 Karte). (Kbenda. S. 12 -24)

Btenzol, Q K., I)ie I'saronien; Beobachtungen und
Betrachtungen (7 Taf.). (Beitr. z. Palaeontol. u. GeoL
österreieb-UnganiB v. d, Orients 1900. 19, 85—UBL)

XI. Teratologie and Pflanzenkrankheiten.

Bntlor, B. J., Fungns dioeasos of nigar<ane in Bengal
(11 Taf.). (Mom. of the dep. of agricaltan ia lä^a—

\ Lös 8.)

iadlaa wbaat nuu (5 TatX
1906.—
-j Md Iftajaiaa, J.

(Ebenda. 58 8.)

Delaoroiz, Q., Sur une maladie de la Pomnie de
terre produite par HaciUun phytophthorug (Frank i

<). .Appel. (('om|.t. rcnd. l'jm.
" 1«, 883-84.)

Janse, J. M., Sur une maladie des racinea de VEry-
thrina (7 Tai ). (.\nn. jard. bot Bailoasoif 1909.
2. s<'t. 5, 15:? -97.)

liaubort. R., Die KransclkrHnkheit des Pfirsichs und
ihre Bekanii>tung 1 1 Fit;.). (Trakt. Blatter f. Pflanzen-
bau 11. l'flanzi'iiM hiitz /y(J<;. 25.)

. Der .,falsche Mehltau" {J'eromupora) des bpioats
und des GAosofiifeea (1 Abb.)i (Oarteaflora 1906.
&&y 485 ff.)

Magnus, P., Die verderblichste Champignonkrankheit
in Europa (1 Fig.). (Naturw. Rundsch /«oo". 21,
aOH— 11.)

Pugliai, M., Contriliuto alla teratologia vegetale (2 tav.).

(Ann. di bot. r.UHi. 4, 867—93.)— , Sopraparticolari casi dt germiaaaiooe del LupinuM
(Ulmt L, (3 UV.). (Ebenda. 8. 898-188.)

BafjnYaaa, J., nad 2>o«toiro vaa Laattwaai W^Oie
^twickelnng der Gallo von Lipara taem (1 'oL).
(Ree. trav. bot aäerl. 1906. t, 885-88.)

Torka. V., Zwei Feinde dea gemeiaea WaehoMorB
{Jumperu$ eommunis L.) (5 Abb.). (Naturw. ZeHacbr.
f. Forst- u. LandwirtBcb. 1906. 4, 391^—404)

Erat« AktciluBK: OriginalabliaBdluaf«». Jihrlicli 12 Heft«, am 15. dei UoaaU.
Zwaita Abtallaag: B«>pr«chunfvn. InkalUangtbea ui«. Jtiirlicli 24 Nammwo. an I. aad 16. i

•BMit^nte 4aa koMpMtaa Jakifaafw 4«r BoUalMtea Mtaac: M Hark;

«Iii« «a Artk«r Paliz ia hdpäg. DfMk dar Flaiarsahao '.

Digitized by Google



64. Jahrgang.

BOTANISCHE ZEITUNG.
Redaktion! H. Graf zu SoljB8«Laiiliach. Friedrich Oltmam.

II. Abteilimg.

Die Redaktion ubernituuii keine Verptlicbtung, unverlangt eingebende BUcber zu besprechen uder zurückzusenden.

BeMprcchun^ren : Küster, K , I ber meine Zentri-
fnpenvi FMK he an Weidfiistorklinnen. — Viirhting,
II. , Krw HlfiiiiiK. — H II tif r 1 ii ml t , <i , Sinni'horgiine

im riiaiizcnn-ii h zur l'crzeiilinn ini'i hiiriiM-ber KeiüC.
— II tt It 1 1 u n ij t ,

(i., Km cxpei inji'iueller Beweis
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als Licht&iiinesorgan. — II aber 1 and t, G., Stato-
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anraiaigter Luft «af BeUotropismus und Geotropi»'
na«. — Kmie Lttvnihir.

Über meiiie ZentrlftogenTortuohe an
Weidensteoklingen.

von

Ernst Kaster.

In seiner neuen Arbeit über die Ersrhcinunfien

der Polarität' «idnict Vochting auch der He-

sprechang meines Beitrags zu dieser Frage * einige

Zeilen. Vochting vennißt in iiiciiicr Arbeit

nicht nur hinreichende Ucriicks-ichtiguii;^ seines

bekannten Werkes über Organbildung", .sondern

findet auch, daß ich wichtige I'roblcuie verkannt

habe Ob meine Beobachtungen über den Ein-

floA des Saaen^toffs auf die Organbildung auch

mch VOchttag's grandlegendem Werk noch

eine Publikation verdient haben nnd Ar Klar-

legung meiner Auffassiint; von der Polarität ge-

eignet gewesen sein mügcn, soll dabingeätellt

bldben; wichtiger scheint es mir, aof TOehting's

' I ber Ucgeucrati<iii

Pflanzen, (liou Ztg. 190Ü

Ulli rulantat bei luiheien

B4, 1. Jielt 6-^. |.. lül.J

* Beitrage aar Kenntnis der Wurzel- und SSprob-

bildaw an Stecklingen. (Jahrb. t wiss. fiotan. 1901
10. Heft 2. p. 2m

^ Ülier OrgaabUdong im Pflaasenreieh. 1. Bonn
1818.

Bospreehang meinarZantrifliganTeniichemiteinigen
Zeilen einzugehen.

Sov^eit Viichting's kur/.e Kritik hierüber

zu urteilen gestattet, bringt nach seiner Ansicht

meine Mitteilung Uber die zentrifngierlen Stecklinge

schon deswegen nichts Nenes, weil von ihm

p. 180 a. a. 0. das Ergebnis des Zcntrifugcn-

versncbs vorausgesagt worden ist. Wir finden

I. c. folgende Bemerknng: ^W^ürdc die

Drehung so stark beschleunigt, daJJ die dadurch

erzeugte Zentrifugalltraft ungefähr der Schwer-
Innft gleiehkhme, so mfilte wieder ein ver-

schiedenes Verhalten der beide« Längsseiten,

d. b. der der Drehungsachse za-' nnd der ihr

a1>gewandten, eintreten; auf der ereteren mOltten

Wurzeln, auf der letzteren Knospen auswachscn.

ein Vorgang, der dann mit der Wirkung von

Spitie nnd Basis natQrlieh an einer Kombination
zusammentriite." Nachdem nun vorher Viicliiing

gezeigt liut , daß horizontal liegende Stecklinge,

die der Wirkung der Schwerkraft ungestört aus-

gesetzt bleiben, auf der Unterseite, d. h. auf der

dem Erdmittelpunkt zugewandten Seite, vorzugs-

weise ihre Wnrzelanlagen entwickeln, auf der

anderen Seile dagegi n die Knospeneutfaltung ge-

fordert wird , läßt eine einfache physikalische

Überlegung erkennen, daß Vöchtiug für den

Zentrifngalversuch grade das Gegenteil von dem
prophezeit hat, was nach seinen eigenen Schwer-

kniftversuchcn zu erwarten war: denn die <ii i

Drehungsachse zugewandte iSeite der zeniiilu-

gierten Stecklinge entspricht beim gewöhnlichen

Schwerkraftsversuch der dein Enlniiitelpunkt ab-

gewandten Seite; die lilriuueruug au Kuigbt's
klassische yersncb« wird diese Oberlegnng er-

leichtern.

Hätte Vochting seinen Zentritugeuversuch

ausgeführt, so hätte er voruussiciitlich an der

der Drehu!iL"-iic!i>e abgewaudten Seite die Wurzel-

bildung geturdcrt gesehen. Mit dem von mir
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•iig«tt«Uten aber b&tt« der Versuch wenig gemein-

sam gehabt. Vor allem wurden boi meinen Vor-

•oehen die Zweigstacke nicht kontinuierUcb, son-

dem tSglieh Immer nnr wenige Minuten zentri-

fugiort , die iii>!male Schwerkraft Wirkung wurde

also immer aar auf ganz kurze Zeit ausgeschaltet.

Ein weiterer wichtiger ünterscMed zwischen dem
von Vörhting geplanten nnd von mir aus-

geführten Versuch besteht darin, daU bei letzterem

die ZweigvtOeke beim Zentrifngieren nicht parallel

zu einer horizontalen nrcbund'^aclise lagi ii. son-

dern in einer senkrecht zur Drehungsacbbc urien-

tierten Ebene schwingen ranftten. Wollte man
— trotz (It'r kurzen Daaer des 2<entrifugierens

und den danuis sich ableitenden Bedenken -

eine Wirkung des ZentriftigierenB im Sinne der

Schwerkraftwirkung annehmen, so hätte nicht nur

an den dem Drchungsniittelpunkt nächsten Teilen

die Knospenbildung, sondern auch an den ihm
fernsten Teilen die 'Wurzelbildung gefordert sein

mAssen; — (Vöchting's Versuche mit invers-

vertikal aufgehängten Stecklingen sind mir nicht

unbekannt) — davon aber habe ich mchts be-

obtebteD könnra.

Wenn YOchting angibt, diB bei meinen
Versuchen „der Ort der sich entwiikclinlrn

Knospen sich in dem Siuue verindertc, duU die

dem Drehangsraittelpnnkte fernsten Teile der
Objekte etwa« Vif»vorzngt wurden — «o kann

ich nur benitikeu. daU Text und Kiguren meiner

von Vöchting kritisierten Arbeit grade das

(tegenteil zum Ausdruck bringen: ilif ^'rpiin-

bildung war stets an der dem Drehungsiuitii-l-

punkt nächsten Sidlf gefordert, im Vergleich zu

den entsprechenden Teilen nicht zentrifogierter

Objekte.

Meine Verraebe führten mich zn der An-
sicht, daß die hc[ ilmeii wirksamen Faktoren in

ihrer Wirkungsweise der Schwerkraft nicht ver-

gleichbar seien ; ich hielt es daher fttr OberflOssig,

in nieim r Arl eit auf das Problem der Schwer-

kraftswirkuug im aligemeiuen wie auf Vöchting's
Propbeieimg im besonderen einzngehen, ood ver-

suchte eine andere Deutung für meine Befunde

zu geben. Ob ich mit dieser (a. a. 0., p. 294 ff.)

das nichtige getrolTen habe, muß freilich an-
entschieden bleiben, solauge nicht bessere und
umfassendere Versuche ah die niemigen zur

AnsfOhrong gekommen sind. Zur Zeit scheint

mir wenigstens nichts Beweisendes gegen meine
Deutung zu sprechen.

Erwiderung.

Zu den vorstehenden Äußerungen Küster'»
sei km folgendes hMierltt Wis man bei näheren
Lesen sofort erkennen wird, enthält der von

Küster angezogene Satz aus meiner Arbeit

einen Schreibfehler, es muß heißen: „auf der

ersteren müßten Knospen, -auf der letzteren

Wurzeln avswacbsen.* Die ErOrtemng 8. 166
l>is 1G8 meiner Arlieil wird jeden hi< fi oi lei.lii

überzeogen. — Ich bitte den Leser, mit Küster 's

Untersnebnngen Ober die Bedentang des Saner-

Stoffs auf <iie Verteilung der Wurzeln und Spros-e

an SteckUugeu S. lül ff. meiner Arbeit, mit seinen

Angaben aber die Vlrirang der Zentrif^alkmft
den -\bschiiitt S. ItiTiff. zn vergleichen. Er wird

sich dann unschwer ein eigenes Urteil bilden, im
besonderen darOber klar werden, inwieweit die

.Sproßbildung an den akr<»iiefal „zcntrifugicrten"

Objekten im Widerspruch mit den Erscheinungen
steht, „in welchen die von Vöchting und vielen

anderen eingehend studierte ,Polarität' ihren nor-

malen Ausdruck tindet'.

H. Vöchting.

Haberlandt, G., Sinnesorgane im Ptlmi-

senreich mr Penseption mechanucher
Reiae. 2. verm. Aufl.

(Leipdg 1906, Kngelmann. 8* VIII u. 207 S. m.
9 lithogr. Doppeltaf. u. 2 Fig. i. Text.)

Welches rege Interesse Haberlandt*s
Studien Ober die Sinnesorgane im I'Hanzcnrcich

bei den Biologen gefunden haben, dafür ist wohl"

I
der beste Ik-weis in dem Umstände zu erblicken,

daß nach kaum fünf .lahren eine zweite Auflage

seines liuches über die Sinnesorgane zur l'erzep-

tion mechanischer lieize notwendig geworden ist,

einem Erfolg, auf den am so mehr hingewiesen zn
werden verdient, als er bisher nur sehr wenigen
botanischen Monographien beschieden gewesen
ist. Disposition, Ziele und Ergebnisse der Ab-
handlang haben sich gegen früher nicht wesent-

lich geändert (vergl. das Keferal über die erste

Auflage in dieser Zeitung, ö9. Jahrg. [1901J,
868 fr.). Da der Verf. aber erfrralicherwelse in

der Zwischenzeit seine Entersuchungcn forttM ~. tzt

bat, so konnte das Tatsachenmaterial bedeutend
vermehrt werden. Dadnreli ist der Umfoag des
Buches um ungefähr 2Vs Dmckbogen ond 8 Doppel*
tafeln gewachsen.

Von den neu aafgenommeoen BeolNuditiingeii

sind vor allem erwähnensiwert diejenigen, die

sich auf die i'erzeptiunsorgane an den reizbareu

Perianthfalättem ^belleo) eiaigor OrdWiten.

Digitized by Google



3Ö7 358

gtttnngen, Masdevallin und l*tenutjfii$j bezieben

and die in einem besonderen neoen AbscboiU
untergebracht sind. Freilich stand nur Alkohol-

matcrial zur Verfügunff. Hei Mnsdeuallia muscosa

ist der PerzeptioDsapparat, der, wie Oliver nach-'

wiefl, in der Cresta des Labellams besteht, ver-'

hUtnitmißlg einfiich gebaut: ein kleinzelliges, zart-

WMidigeB, papiUöses ySinnesepitbel'' zieht sichi

Uber diese leiste hin. üm so mannigfitltiger
|

sind ln'i dm vei -rliiedenen I'feroslytis- Arten die

morphologischen ii^inrichtungen des Labellunis,

'

die der Terf. Torbehaltlieh eiperinenteller Be-|

Ktiitigung mit der IJeizperzeption in Verbindung i

bringt. Da« i^bellam besteht aus dem Beweguugs-

1

gelenk nnd der Lippenplatte, an deren Batig ober«
j

seitfi ein sehr verschieden gestaltetes Anhüngsel

befestigt ist. Verf. ist der Meinung , dali bei

manchen Arten lianptsäciilii-h oder allein die

Lippcnjilatte . bei anderen das Anhiiii<;scl der

l'erzeption dient. Im ersteren l-'alle ist die Platte

von aineni papiUöeen Sinnesepithol oberseiis aber-

zogen, oder es sind auUerdeni noch zur Ileiz-

perzeption besonders geeignete, auffallend lange,

einzellige, mit Fühlpupillen besetzt«' und niehr-

keraige Haare, am Rande der Hatte inseriert.

Stent das Anhftnftsel das Perzeptionsorgan dar.

so ist es t'iitwi-der allein von papillösein Sinnes-

epithel bekleidet oder in haarige Lappen und

Zipfel aufgelöst. Die Mannigfidtigkeit der Rau-i

typen der rcrzeption>organe w Wrc hc'i dicker
]

Gattung also noch viel grober als bei dem, schon
|

in der ersten Aoflage bertteksichtigten Oenns
Cate$diim. Weiter sind neu aufgenommen Be-

oliaebtuugeu über die Fllhlhaare von Jiiophjftum

firoUfemm, die denen an B. sensUirum durchaus

entsprechen . di<> FüliljKipillen der Hanken von

Eeeremocarpus smlcr, Adlumia cirrhofa und Cory-

dalia clariculaia und über <lit' siiuu '/.i lli'ii <ier

rankenden ntatlstielc von Chnidlis vilicella und

Cl. Vitalba. Die untersuchten l'crze]itionsorgane

sdhließen sich frtther beschriebenen Typen völlig

an und bieten wenig besonderes. Eine Ausnahme
machen nur die eigentumlichen „Fühlpolster" am
llauptstiel und den Fiederblattsticlen der Blätter i

von Clematta vikdba, die aber in der Übersicht

|

der Banlypen nicht znr Anfstellnng eines nenen
Typus Veranlassung gegeben luilien. Mo iThelM ii

sich auf der Konvezseite knieföruiig gekrUnauier

Haare and bestehen ans isodiametrisehen Zeilen,

deren Außenwiindc auffiiHi inl dünner sind als bei

den gewöhnlichcu i:lpidermiszeUeu. Diese Polster

hUt Verf. für die Sinnesorgane. Sie durften haapt»
|

slclllich durcli diirktc Brrilhrung gereizt werden.

ScUießlich sind die früheren Angaben des Verf.

Uber die FOhlbwsten von Dioiuua musc^a durch

ementeUntersaehang ergftutond korrigiertworden.

AiVenn auch Ref. vielfach auf anderem Stand-

punkt als der Verf. steht, namentlich eine ge*

nttgcnde t>\i>( rimentelle Begrtlndnng der Ansichten

des Verf. an vielen Stellen in der zweiten Auflage

ebenso wie in der ersten vermiüt hat \ so er-

kennt er doch mit Freude an, daft durch diese

ausgezeidmctcn histologischen Untersuchungen die

physiologische Forschung für sehr lange Zeit eine

FÜle Ton Anregungen erhalten hat.

H. Fitting.

Haberlandt, O., Ein experimenteller Be-
weis filr die Bedeutung^ der papillttaen

Laubblattepidermia au LichtBinnes-

organ.

(Ber. d. d. bot. Oes. 1908. M. 861-M.)

Der Terf. faSt eingangs seiner Abhandlang
ganz kurz zusammen, in welcher Weise in seiner

bi'kanuten früheren Arbeit der Beweis für die

Uiohtigkcit der Auffassung, die pui»illosfn Epi»

dermiszelleu der Oberseite transversal phototro-

pischer Laubblätter seien Lichtsinnesorgane, von

ihm geführt wurde. „Zunächst wurde gezeigt,

daU die optischen Voraussetzungen fUr die Per-

zeption der Liehtrichtnng in den sobepidermalen

(ieweben der Blattspreite luubst ungünstige sind,

wogegen die obere Epidermis einen in optischer

Hinsicht Tortrefflich konstruierten Apparat zur

Wahrnehmung der I.ichtrichtung darstellt. OaiWIS

folgt mit logischer Konsequenz', daft die

obere Epidermis als Sinnesorgan d«r Lichtperzep-

tion fungiert." Außerdem wurde auch durch Unter-

tauiheu der Blätter unter Wasser, wobei die

Blätter nicht im geringsten in die günstige Licht-

lage einrückten, ein direkter experimenteller Be-

weis für die Uichtigkeit der Hypothese erbracht.

„Der naheliegende Einwand, daß durch das Untere

getauchtsein der Blätter unter Wasser möglicher-

weise ihre Lichtemjttindlichkeit, mag dieselbe in

der Epidermis oder sonstwo im Blatt ihren Sita

haben, gesehftdigt oder sogar ganz aofgeboben

wurde* — ein Einwand, den nämlich Ref. bei

seinem Referate in dieser Zeitung 1905, II, S. 201

machen muüte — ^ist deshalb nicht zu-
treffend*, weil untergetaudite Stengel und
Blattstiele positiv licliotropische Krümmungen
anstandslos atufUhren." Yöcbtiug (Bot. Ztg.

49, 118 ff.) nnd Jost (Jahrb. f. wiss. Bot. 87»

* Die Bemerkungen, die sich auf S. 46 gegen
Linsbauer's Studien an Cunareen-StaubOden richten,

haben den Be£ von der fiichtigkeit der Haberlandt-
sehen Auffassung nicht fiberzeugen können.

' Ton mir gesperrt!
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•403 ff.
)

' lialipii uns nun aber gC7.eigt , daß das

Lebeu des ausgebildeten Blatteg ganz unmittel-

bar an scint" normale AssimilationstätiRkcit sjc-

bundon ist. Wird sie durch Entziehung der CO«
gebcniint, so treten Störungen auf, welche mit

dem Tode endigen. An «mpindUcben Blättern

uigen sie sieb auffallend rascb (bei Hiinosa z. B.

tritt schon nach zwei Tagen Gelbfärbung ein);

sie iiuUern sich u. a. bei reizbaren Blattleilen im

£rl^cbeD der Eiuptindlichkeit. Oanacb lassen

Bich also Blätter mit Stengeln und Blattstielen

nicht vcrpk'ichen
,

wenigt.tfn.s .so lange wir nicht

bearteilea kunuen, iu welchem Maüe der Gas-
anstansch Ton Lnftblättem imWassergehemmt wird,

dauernd trocken gelegt, sn gelang ihnen nun-

mehr, durch ent.sitrechende Ulaitsiielbewegungen,

wenn anch verspätet', die nen« fixe liehU
läge ziemlich vollkummen' zn erreichen.

Wenn dabei die entsprechenden Bewegungen
nicht so iMoiiipt und exakt verliefen'
wie bat den trocken gebliebenen Blättern, so ist

dies vielleicht' daranf znrOckznfbhren , dafl

sich infolge der mehrtägigen Henetzung die Iii ht-

enipfindiicben Piasmabäute der Epidermisiuiien-

wände bis zo einem geiHssen Grade an die ^eidi-

müßige I5(leiubtung gewöhnt hatten. Doch daa
ist Kebeuäacbe'. Entscheidend ist, da6 ...
die transversalobellotropisehe Empftndlfdilreit der

..Nichtsdestoweniger." obwohl der Einwand ' Laniina nicht auftrobobrn wird." Um die Be-

de» lief, nach des Verf. Meinung also nicht zu-

treffdSnd ist, „mnBte est'nm jeder Kritik stand*

zuhalten, erwünscht sein, den snclicn bcschrirlienen

Verbuch in der Art zu modilizieren, daU nur die

Oberseite der Blattspreite benetzt wird, die Unter

wei&kraft des neuen Versuches beurteilen za

kft&nen, wird man gerade eine elngelMBde Unter»
suehung jener interessanten Störungen für tlber-

aus wichtig, ja sogar itir ganz unerlaiilicb halten

inassen, namentlich mit Rttcksicht auf die Arbeiten

seito und der Blattstiel diit'ouon nach wie vor von Vöcbting, Jost und Ewarl. Wäre es doch

nur von atniosiibärischer Lutt umgeben sind. In sehr wolil möglich, dali die Inhibierung der normalen

diesem Falle befindet sich das Blatt gcwiU unter

ganz natürlichen Bedingungen, denn eine viele Tage
lau;: andauernde Benetzung der Blatloherscitc

kotnnit beispielsweise im tropischen Regeowalde
oft genug vor, ohne das Blatt im geringsten zn

schädigen." Die Versachsanordnung bestand darin,

daß die Olcr-iitc dw Ictr'flVnden Laubblatt-

spreiten ^^mit Wasser benetzt und die Wasser

Gaszufuhr zur Blattoberscite oder sonstwie der

dauernde Wasserkontakt schon genügte, um tief-

greifende Störungen im Leben des Blattes bei

diesen oder jenen Pflanzen hervorzurufen. LieBe
sich dies fttr eine grtiUere Anzahl von Gewächsen,
etwa von Sehattenpflanzen, experimentell erweisen
— und die Verbuche des Verf. fordern zu einer

solchen üntersacbung geradezu auf — so wäre
schiebt mit einem entsprechend zugeschnittenen ' man vielleicht imstande, von interessanten nenen
dünnen Glinimcrblilttchen bedeckt wurde. Bei Gesicht-iiunkti n :ui> den Nutzen aller der niaunig-

der aunuherndcn Gleichheit des Ürecbungsver- faltigen Einrichtungen zu beurteilen, die möglichst
mögens des Wassers und des Zellsaftes der Epi- * schnelle Trockenlegung vieler Blattoberseiten

dernii-zellen wurde die Einsenfunktion der letzteren (Stahl) gewilliricisji n. Es hnt nach des Ref.

ausgeschaltet und eine annähernd gleicbuiäßigc Meinung immer etwas MiUlicbes, wenn ätorungen
Beleuchtung der Epidennisinnenwinde herbei- 1 bei einem Versnehe eben mit deijenigen Hypotheae
geführt." Zum Vor>-U( lie dienten nncti jugend- erklärt werden, deren Hiebt igkeit dalfdl den Ver-
liehe Pflänzchen von Unjotiiii scmpcrflorens Lk., such erst bewiesen werden soll.

die in der phototropischen Kammer einseitig be-

leuchtet wurden. „Wahrend die Itliltter mit un-

benetztcn Blatlspreilen am vierten Tage naih

Beginn des Versuches durch Drehungen bezw.

Krümmungen ihrer Blattstiele mehr oder minder
vollständig in die neue fixe Licht läge eingerückt

waren, iiiaehten die beiden benetzten Blätter

auch nicht den geringsten Versuch, in die tranS'

H. Eitting.

Statollfhenst&rke in den Proli-

flkationen von. CmUerpa preHßar».

In meiner Arlieit „Über den Geotropismus

von Cauterpa proiitera* (Sitzgsber. d. k. Akad. d.
'

versal-heliotropische Stdlung bezw. in die günstige Wissensch, in Wien, matfa.-nat. Kl. 115, 1) habe
fixe Eieliilime zu gelangen." i' h n'" Selilusse lil er einen Versiu h 1 eiirhtet,

In der Tat scheint dieser Versuch auf den der meines Eracbtens die btatolithenlonktion der
ersten Blick absolut beweisend zn sein. Bei Verf. ' wandständigen 8tärkek6mer in den negativ-geo-
lesen w'w i:nn aber weiter: „Wurden die be- tropischen, stifte henartigen I'rnlifikatinnen der

netzten hpreiteu am vierten oder fünften Tage , Blätter" dieser Alge dartut. Dieser Versuch
wird V4m Fitting in einer BaapireebiiBg oUger

' Vgl. auch Ewart, Jonra. Lbn. soc. Botaa. 1807.
31, imfL

I
> Von mir gesperrt!
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Arbett (Bot Ztg. 1906, Nr. 19, S. 296) derart

beMhifobeo, daU Miavert>täiuinis.st> möglich biud.

Es sei mir daher gestattet, den genauen Wort-
laut mciripr Hrhildrnin^? des Versuches lui dieser

Stelle zu repruduziereu (a. a. 0. S. 5'J6, ö\)6).

^Am 27. Män warde eine Caulerpa-Fümze
mit zwei Blättern sus einem verdunkelten Kultur-

gefäß in die Glasküvette gebracht und so orien-

tiert, daß die an jedem Blatte vorhandenen, schön

entwickelten. MifrediteiiAsteben horizontsl standen.

Das etile Bistt (A) war kleiner, von hellgrüner

Farbe, pegen die Spitze zu etwas verbleicht;

seine acht Astchen waren in der unteren Hälfte

blsfigrttn, in der oberen milehwelA. Das zweite

lilatt (H) war grölier, dunkler grün, seiiu zwidf

Astcheu zeigten bis auf die 1 mm lange, uiilch-

weile Spitse eine sehön grtlne Färbung.
Nach 24 Stunden waren drei Ästclien des

Blattes A au der Spitze geplatzt; die übrigen

telgtaii, obwolü de •ssebnlieii in die Linge
gewachsen waren, keine Spur einer pedtropischen

Aofwärtskrttnunung. Dagegen wareu alle Astchen

des Blattes B in fischen Bfigen geotnfisdi aof»

wifts gekrSflnnt. Der Erhebnngswinkei betrug

25—40*.
Nun worde in die ülaskfivette Jodjodkaliam*

lOsnng gegossenf nm die IMasmakorper /it fixieren

und die Stirkekörnor /.u blauen. Nach einer

halben Stunde .«schnitt ich die Astehen ab nnd
nntersnchte sie mikroskopisch.

In den Ä stehen des Blattes A, die sich

nicht geo tropisch ekrü mint hatten, ent-

hielt der plasniatische Waudbelag bis gegeu die

Scbeitelregion zu dichtgedrängt farblose Oiromato*

phoren vou der Grölie und Gestalt der t'bloruph) 11-

köroer, aber keine Spur von btärke. In

den Astehen des Blattes B, welche geotropisrhe

Krümmungen zeif^ten . waren aber, zwischen den

wandstäodigeu Chlorophyllkurueru gleichmäUig

Terteilt, siemlich sshlreicbe Stirke-
körner vnii wcrlisclniliT Criolk» und rundlicher

Gestalt vorhanden. Bei genauer Einstellung lieU

sidi bestimmt ermitteln, daB diese 8tArkek6mer

dicht unter der Zellwand lairen.

Die Ästchen mit den wandstuudigeu
Stftrkekörnern hatten sieh also geo-
tropiseh uekrttninit. die - f ä r k i' I ose n

dagegen nicht. Ich erblicke daiiu iiuen Be-

weis fttr die Annahme, daU jene Stärkekorner in

den negatlv-geotro|>ischen Ästclien von Caulerjxt

als Statolithen funfrieren. Man wird dagegen

wahrscheinlich wieder i uns enden. dalJ gleichzeitig

mit dem Verschwinden der Stärke möglicherweise

auch die geotropische Sensibilit&t verloren ge-

gangen sei. Bisher ist aber noch niemals auch

nur der Versnch gemacht worden, den Nach-

weis zu erbrinpen . <laR die Sensibilität gerade

in dem Zeitpunkt erlischt, in dem die Starke

versehwindet* O. Haberlandt

1 III ;iu< h tli II (ie)>iit!iM unserer Mitariieiter j,'ei-erlit

zu werden, neben wir da.s Vor.^telu•ll(le «inier. I>iah
glauben wir, dafs unser Herr Heterent iiii lit> wtn nt-

iieh I Mnchtices auS der Arbeit II a Ii < r t .1 u it i 'a

herausgelesen hau Die liedaktion.

Riotater, Oswald, Über den Einflufe

Tertmreinigter Luft auf Heliotropismus
iiTid Geotropisiims.

(Sitzgsb«r. d. k. k. Akad. d. WibS. Wien, math.-oat. KJ.
1908. 116,1. 285-858. 4 Tafeln.)

Die <lurcli die Arbeiten N e 1 j u b 0 w ' s

,

Siuger's, Molisch's und des Verf. in

neuester Zeit anfigeronte Frage aber die Be-
dciituiic der l.a!i<iratoriinii~]nlt auf iMlanzenwachs-

tum und -emptiudlichkeit bedarf nach zwei Seiten

hin snr BeorteiloaK physiologiseher Versuche
drinp'iid der Diircliarbeitung , nitnilich 1. nach

den physikalischen oder chemischen Besonder-
heiten der Luft, welche die Stömngen bedingen,

und 2. nach den Störungen, die diese Besonder-

heiten der Laburatoriunisluft zur Folge haben,

uud nach den l'Hanzen. bei denen sie auftreten,

11 i c Ii t e r bat ausscblielllicb die zw eite Seite des

l'rublems zum Gegenstand seiner Arbeit gemacht.

Die Versaehsanordnottg war sehr einfach: Die

Keimlinge wnrden in der reinen Luft des Ge-
wftchshanses unter Glasglocken gestellt, die mit

Wasser jicuen die Aulienluft abj^eschluj-sen waren,

uud unter Dunkelslurz in das Laboratorium ge-

bracht. Die Lnboratoriomslnft fond dadurch Zu-
tritt zu den VersuelisjtHan/en. dal'» der Glockenrand

über das Wasserniveau durch Unterschieben eines

Olaeklotzes gehoben wurde. Als Versnchspllanzen

dienten baupt>ächlich Erbsen nnd Wi^en CFieta

sfUiva uud viUosaJ.

Verf. knttpfte an die Beobaehtong von
Mi^li-^eli an, daß Keimlinge, dem Bakterien-

licht ausge^etzt. sich nur im Laboratorium, nicht

aber im Gewächshaus phototropisch krümmen.
Er stellte fe^t . .lalS lat^äi lilieh die Keitnlinge

verschiedener l'tluiizcn >icli in l.aboratoriunisluft

viel stärker nnd schon bei viel geringerer Licht-

intensitat phototropisch krUmmen als in reiner

Luft. Während also der Fhototroiiismus durch

die Laboratoriumsluft gefordert ist, wird der

Geotropismtis gehemmt. Von Interesse ist weiter

die Tatsache, daß die Empfindlichkeit gegen die

l.aboratoriunisluft schon bei verschiedenen Wickeu-

j arten ganz verschieden ist: Während Yida cal-
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flberaas stark bfeiuflußt wird, ist Vici"

f$eitdoeraeea ganz unemptiadlich. Verscbieden-

heitra in der Empfindlichkeit machen sich auch

geltend bei Viria sativa L. uml vUJos'i I'utli. dcrrn

Samen oft verwechselt werden, im übrigen ,ge-

wöhnjen* sieh die Wicken allmihlieh an die

Laboratoriunisliift. So werden Pflanzen im Wachs-

tum fast doppelt su sehr gehemmt, wenn sie,

nach Kefnnng in reiner Lnft, in aTeranreinigte**

Luft übertraj;<Mi werden , als wenn man sie in

letzterer keimen lalit. Umgekehrt macht sich

eine Knchwirkuii^ der Laboratoriumslnft muh
Oliertragtinu <itM- Keiinlintjf in reine Luft geltend.

Verf. üiociiti' die bescliritbeue lieeintiussung

des riioti)- und Geotropismus als einan „SpeziaU

fall der anästhesierenden Wirkungen der Nar-

kotika" darch Hemmung des Geotropismus an-

sprechen. Ref. kann ihm hierin und in anderen

Scblottfolgernngen solange nicht folgen, als nicht!

der Faktor in der Labontoriiimshift bestimmt!

ist, der die Störungen an den Versuchsptlanzen

xnr Folge bat. Verf. sagt zwar, alle seine Be-

finde lieBen die Annahme als richtig erscheinen,

dali die gasförmi^ren Vr r u n r c i n i p u n l' i n der

Lnft die Ursache der auffuUe'nden Ergebnisse

sden, da in seinen Versuchen weder der Tran-

spiiationsansschlul) mu-li die Anreicherung des

Kohlendioxyds irgend einen störenden KinäoU
geltend gemacht hätten; wahrscheinlich gemacht
oder bewiesen wnrde dic-e Hypothese aber durch

alle bisherigen L'nter>urliuMgen nicht. Ref. ist

nach gelegentlichen Beohai litun<;cn und nadi

gelegentlichen Angaben in der Literatur der

Meinung, dali eine genauere Untersuchung der

Abhlogigkeit des Wachstums und der Emi)tindlieh-

keit von der physikalischen und chemischen Be-

schaffenheit der umgebenden Luft hAcbstwahr-

scheinlich recht verschiedene chemische und
auch physikalische Anlässe kennen lehren

wird, die entsprechende Störungen znrFolge haben.

So vvci>t ja sclidn der Verf. ^'elc;:entlicli darauf hin,

dali Terpene in äuUerster Verdünnung ganz ähn-

lich wie gLahoratoriumsiaft" anf die Keimlinge ein-

wirken. Deinnacli wird es voraussichtlich ilniierst

schwer sein, exakt feiitzusteUeu, welcher Faktor
(ob ein chemischer oder ein physikalischer, wie

z. B. Lufttrockenheit) in der Laboratoriums-
luft sich als Störenfried geltend macht und ob

etwa hauptsächlich geringe Spuren von Leuchtgas
oder seiner Verbrennungsprodukte in IJetracht

kommen, wie es ohne zwingenden Grund
herrschende Meinnng geworden im. sein scheint.

H. Fitting.

Nene Lltemtar.

I. Allgemeines.

Just's liotanisrber Jabrcslieri« ht. Herausgegeben von
V. Fedde. ^2. .lahrgang (190I). II. Abt. 6. Hell,

rteridophyteii 194>4(.S(-blu(s). Itlanxcngeograpbie von
Europa. Register.

Just's botanischer Jahresbericht. Oleransgeg. von
F. Fedde.) 38. Jahrgang (llHKiJi LAbt 8. Heft
Novonun generum. speciema, varietatiia» fonaa-
rumque Slphonogamarum index (ScUnAi). Flechten.
Algen (exd. BaaUariaetetl^

Käat«r, V. W., Lehrbuch der allgeneineD, physi-

kalischen und theoretischen ChMde^ In deneatarer
Darstellung fllr Chemiker, MediMiBar, Botaniker,
(tcologen und Mineralogen. Uefrg. L Heidelberg
19m. 8« 1—64.

II. Pilze.

Bernard, CH. , Une interessante rhalloidce de
.lava. Cliithrelln Trnthit n. s|). (Ann. jard. boC
15uiten/(.r({ VJOr,. 2. ser. 2t>, 299^310.)

jCouchct, P. , I Dntribution ii Tetude biologiqne de
(|iielques l'uamien sur Labiecs (h Fig., h Diagr.,

1 Taf.). (Itakt. Zentrslbl. IL 1906. 1!, 212 ff.)

Duysen, F., I bcr die Besiehungen der .Mycelien
einiger, hauptsächlich holsbewohDender, Discoray-
ceten su ihrem Substrat (7 Fig.). Diss. Berlin 19ÖG.
8». 36 S.

Irisoher, XL, Beiträge sur Entwickelungsgeschiehte
' der ITndtiMM. (Bakt.ZentralbLU.iM6.
Bardesi, A., and Yoanc« W. J., a. unter Fhvsiologie.
jKaaflliian, 0. B., CortimmnM» aa a mycoiiiia»-pro-

dueing Fnngus (1 Fig.)L (The bot gas. J906. ^
I

208-15 ) _

Krats, C, Über die Beziehungen der Mvcelien einiger
«faprophvtisrher Pyrenomyceten zu ihrem Substrat
(8 I'iti )

'
l'iss. Berlin mm. a". 2!^ S.

Krieg, W,, Versuche mit RanuMCulautn bewobuenden
Ao iiUm. (VorL Mitt) (Hakt. ZentraIbL II. 3906.
17, 208-9.1

Lindau, O , l 'niici impcrfri ti i l!i/;'hoi>n/i iles). (102. Lfrg.)

.\ns I'nlienliorst's Kryptoganientlura I. 8. Leip/.ig
juoi,, fi". «41—704.

\ HoU, B., C ber Bedingungen der Entstehong der durch
Scientinia fmtUgeiia enengten aSekwarnÜnle'' der
Apfel (5 Fig., 2 Taf.)^ (Bakt. ZentralU. n. 2906.

j

l/, 176-«8.)

I

Müller, W., VerüHche mit Uredinetn auf Eunhorbim
I

und .ffypmcwm. (Vorl. Mitt.) (Ebenda. S. 210—11.)

Odin, Q., Sur rexiKtonce de formen- Icvurei« stables
ehez Sltrigmatoctfftin rrrxintlor et chez Anprrgtllus
ftuniffofus et >nr la patlmiiri iH'iti' de la Lcvure is?.ue

I

de ce derniertvpe. (Cornjit rend. ;.'*(><;. 143,468—70.)
Rehm, H., Beitrage zur ,\f.(-omycetenHora der Vor-

' alpen und Aljien. III. (Osterr. b<il. Zcitschr. J'.iih;.

M, :M1-4s.)
Sohellunberg, H. CL. Über Sdentinia Mctpiii und

I
8tieroti,w Ariaei/iTht). (Bakt. Zentralbi. IL 1906.
17, 1ÖÖ-2U2)

Bmith, H. £L and E. H., A new Fungu» uf ecunouiic
imporiance(3Fig.). (The bot. gas. 1906. 12,215—22.)

III. Algen.

Karsten, Q., l^ber das Phytoplankton der deutschen
Tiefsee-Expedition (17 Abb.). (.\rchiv t HydroUoL

t n. Plaaktonkuude i906. 1» 878-81)

Dlgitized by Google



306

Karrten . O. , Diis rliuoplmikioii lU-s Atlantisi lmn
Ozeaus lüich tkni Maieria'i' ilur <l('iit-( ln'n Tietscp-

Exiieditioii 18!w—lty;l.vrrt(.), II. Hd., •2.1Vil. (Alnlrm-k
aus: Wisseiistliaftliilie Kr<;rl>ni'--ii' der detitütli. Tief-
src-K.xjicdition auf dem I)uiii|it»'r \'uldivia 18^8—99,
herausu. v. Carl Chun.i Jena /.vo*;. 4". 219 S.

Quelle, F., liemt-rkuiieen über den Hau einiger Süfs-
wassprdiHtdint'fn. (Mitt. d. Thür, bot Vor. J'MG.
N. I\ lieft 21. III.)

Ruttner. Pr., I»ie Mikioflora der Träger Wuser-
leitutiK ,H I'ig.), (S.-A. Arch. d. naturw. LkndMdarch-
forscbung Böhmens 190b'. 18, 47 S.)

BanTmcMii, O., Recherche de patemit^ du CladMkpku»
verüeiBatwt. (8.-A.Bull.d.LsUUoiil>iblof.d'ArMhon
i906. 0, 31. &)

IV. Moose.

Quelle, F., Harbula Fiuru, ein ('haraktermous uatteU
•leutsi her Gipiberge (1 Tat> (Hedwigia 190G. 46,
2Hy-i»7.)

Sohiffher, V., Uber die 1 >>rinl>ildiing b«i dM Bryi»-

phyteo. (Ebenda. S. 29« -;iU4.J

V. Farnpflanzen.

Sohoute, J. C. Kine neue Art der Staminei<biidung
im l'tlanzenreich {HemiUiia crtuultUa MettJ (2 Taf.).

(Aniuiard. bot.BtütensoM 1906. 2. ai r. 198—207.)
Bawttra, A. O., s. unter Alapophytologie.

VI. Gymnospermen.

um, T. Q., aud Fraine, £. de, Un the beeditng
.^tructure of QvamMpera». (Ann. of bot. IBOV. iN>,

471-73)
XiUbimenko, W., Acliim directe de !a luniiere sur la

traoaforniation des sucreK absorbe» par les plaiitules

da Am» PjNM. (Compt. rend. 1900. ldt,&16—19.)

VII. Morphologie.

Brtqttet, J., Not« aur les cousninets de desarticiilation

du petiolc ehe/. iiU4'lnuf'N I.uhif'i's (<; I'ig.). (.\r«li.

Sciences plixs. et iiat. l'JOii. 4. '21, '»Ui»- 1^,)

Carano, E., Jüc en lie bulle l'nndatiac f (Hendi rniul.

d. r. fii i ad. dei liiirei. cl. d. -^c. tisii lie, mat. ci iiat.

]'n)\, MM. ö». I.», 24;5- i»;.)

Hill, A. W , Die niorplioldirv atid secilling strui tiire

of the v'« "I 'ii'""" >'i)ezie8 of Peperomia, together
witli S4iitie >ie»,s oii tLe oriiiiii of Monocotyledous
(2 pl., 3 diagr.). (Ann. of bot. t!Kii;. 20, 395—42S.)

Robertson, A., The „droppers" of Tulipa and Järy-

tlunmum (2 pl.). (Ebenda. 8. 429—4n
Bcliifineir, V., s. unter MooM.

VlIL Zdle.

Oileenhagen, K., Studien ülier die Zellteilung im
Pflanzenreiche (l;< P'itr., 1 'I nt ). .Stuttgart l'JOi;. ti".

'Jl S.

König, J., Fürst enberg, A., und Murdfleld, R., Die
Zellmembran und ihre Bestandteile in « liemischer

u. physiidogischer Hinsicht. (1). landw. Ver>tuhs!>t!it,

]'Mn;. tWi, ?.5-lll.)
Loew, O., Die chemische Energie der lebenden Zellen.

II. Aufl. Stuttgart IWti. 8». 133. S.

WiUnuMk, It., Violette WeuenkOrner. (äitsgaber.

Gel. natnrt fteuode 1906. 1C6-8.)

IX. Qcwcte.

Hill, T. Q., ()n the »eedling structure nf certain

Ontrohperinae. (Ann. of bot. 190ti. 20 , 473—74.)
, s. unter (iynmospcrmen.
, s. unter M"or[)hologie.

Holm, Th., Bitrtoiiiti .Muehl. An anatomical stndy
(2 pl.l. (.\nn. of ImU. VMHl 20, 441-48.)

Mathuao. O.. rii« r uliimrtiiale- sekuiuläres Wachs-
tum von l.aiiiililMitern, innliesonilero vom Illattsteck-

lingen dikotvler l'llan/en il Tat., 14 Abb.), (Bäh.
bot. Zentralbl. lUüti. äO, 1, 174'- 174'«

J

X. Physiologie.

Armstrong, H. E.. Stndies on enzynie action. Mpaae.
11. (rnx . r. >o< . imi;. ser. B. 7», ;n6—85.)

Bach, A., Peroxydasen als spezififlch wirkende Eflumne.
Herrn Chodat zur Antwort, ^er. d. d. ehem. ues.
190«. «tf. 8829-81.)

Ohwbot, «t «t Iialoa, O., Formation et distribotion
des compos^ terpinjanes chw t'orMgwr finita

doax. (Bull. Boe. cbim. Parle 1906, tBOi, 918—19.)
Czapek, V., unter Mitwirkung von Hertel, R., Oxy-

dative StoffwechselTorg&nge bei pflanzlichen ßeiz-
reaktionen (/.wei Abhnnd]nng»B)k (Pringsh. Jahrb.
jomi. 4:1, ;?(;i 4«?.)

Oautier, A., Sur la coloration rouge i-ventiiell<' de

certaines fenilles et sur la eonlciu <le- |. nillcs

d'automue. (toinpt. rend. JfOO. li:i, 490 Hl.)

Oorke,H., Tber chemische Vorgänge beim p'.rfriereii der
l'flanzen. ( Ü. landw. VersnchssUt y.m. (Wi. 149—60.)

Quignard, L.. Notiveaux rxomples de Homvee» ii acide

( yanhydriqtie. (Compt und. lUo^',. 143. 4.51—58i>)
Ha'rden, A.| «nd Younc, W. J., The alcoholic ferment

of Yeatt'jnice. IL The cofernient of Yeast-juice.
(Proc. r. 80C. 190«. ser. B. 78, 969—79.)

Hibert, A., Itecherches sur la prieeaee de Pncide
cvanhydrique ches diverses plantes, iL (BnIL soc.

chlm. ParTs I90ff. SMS. 919-81.)
Horsoy. E. A., h. unter Angewandte Botanik.
Holtsmark, O., und Iiarsen. B. K., desgl.

Jeffrey, E. C, Tlie woiind rcactions of ISriKhf^kffimm
' (2 pl.l. (.\nn. ot bot. VMHi. 20, ;!8;{— 94.)

Joffrin, H, .\t lion de l eau sur riileurime du Lupin
blaue (-i tiv' ). (Hev. gen. bot. inoii. 1h, ^27— :il.)

Karsei, R . Beitrage zur Keiininis dcH Authocyans in

Blutend Taf.). (Ogierr. bot. Zeitschr. iSOti. ö«,848fl.)

König, J., POntenberg, und Murdlleld, B., i.

unter Zelle.

Loew, O., desgl.

Lubimenko, W., unter Gyniuospermen.
Ma<iuenne, I«., Sur l'amidon et sa sacchariticatiou dia»

stasique. (BulL soc chim. Paris J906. 1—\V1.)
FMroe, O. J., Stndies of irtitability in planu (1 pl.).

(Ann. of bot. 1906. 89, 449-6«.)
Prlanlaoluiikow, D.. Zur Frage Ober den relativen

Wert verschiedener l'hosphate, II (9 Taf. u. 1 Textfig.).

(D. landw. Versuch!-slat. IftOG. «6, 23— ."j-^.)

RUBsel. W. J., Tlie ai lion of |ilauts mi a photo-
i;raplii<- plate in the dark (3 iil.'. (I'roc. r. soc. J90>).

-er. B. 7S 90.)

Schulze, C, Kiiiigo Ib-obaehttnigen Uber die Ein-
wirkung der Biidensterilisation auf die Entwicklung
der I'Huuzeu (3 Taf ). (!>. laudw. VerMich^stat, lOOii.

137—49.)
Usher. F. L., u. Priestley, J. H., TLe mechanism

ot raibou assimilation in green plant«: the plioto-

iytic decomposition of carbon diozide in vitro. (I'roc

r. «oc 2906. ter. B. 78, 818—8&)

Digitized by Google



367 368

XI. Fortpflanzung und Vererbung. [

Blakoilee, A. F , Difrcrentiaiion of bex in Uwllus,

'

Kametophytc and si>oro|ihvce (1 pl., 3 flg.X fThe
]

boU gas. 190ii. 42, 161

EtehlOTi K., rber einvn Kastrationsrersuch hei

Trwffopofltiw (4 Texlfi!?.). (<KtiTr. bot. Zeitsrhr. 1»06.

Bnls, H. A., lieiträge zur Moryholoci« und Pb/siolojcie

der Antipoden (6 Taf., 15 AbVA (Brih. bot. Zeatnibl.
1906. a», I, 77-174.)

Bobncidn, X. O.« Eiaflkkning in die DescendMu-
theorie. (Sechs Vortil«.) (3 Tat, 1 Karte, 108 Abb.)
Jena 1906. S*. 148 B.

Wlttmack, L . Bericbt Ober die iotemationale Kon-
feren/. iiber lIvbridiBation und PflaBsenaucht in

London vom HO' Juli bis 3 Augubt 1906. (Garten*

riora lyoii. M, 481 s«, .V.n)— II.)

XII. Ökologie.

Oiltny, E., l bcr die Hcdnitnnif der Krone bei den
Ülüton und über das FarbcuunUTschcnluinjsvLi mögen
der Insckt' ii, II. (M 'l'. xtiis.) (I'iingsh. Jabib. l'JOti.

48, 4f>s- ,

Kaafftoun, C H., s. imtci l'il/i'.

XIII. Systematik und Pflanzengcographic.

Bfocki, Br , Noti/ iiber l iiif für Ostcrrfich neue

(.raiiiini'r, (O-n-ir. Imi. /.«'ii^ilir. V.lOd. ö<i, IlW.)

BornmixUor, J., Kiuiffe Bemerkungen über i'traium

fnhkii lluter und Oinitm Boiuttri ant. (Ebenda.

S. 3Ö6-58.)
Briquet, J., Specilegium lor.sifum ou < atalogii« des

)dantL-s recolt('-es en Cnr:>o du 19 mai au 16 juin 1004,

par AI. Kinile Uurnat. (.\nuuaire da conaenr. et Jard.

bot. Genive IM». J», lüti- 84.)

, Notes snr quelques pbancrogames rares, in-

t^resaantea on noaTclIeti du Jura aavoisien. (Arcb.

Klore Jurasaniuie 1905-06. 2A S.)

Br yne, O. do, Contribotion k IVtude phytogteip-a-

I
hiniio de la aone maritime beige (10 FiK.X Braxeilei

v.m. 8». 50 s.

Burkül. J. H.. (foii»ypium tMtuipMtm Boxbargb
(I Taf.). is.-A. Mem. departm. of agricalt. in Indua

nKii;. 1, 10 s )

Eichler. J , Oruchi:ann, TL., und Meigen, W., Er-

^'l•bni!•^c di r i)tian/.i'Uf;iogra|dii!>i hen Kurehforschung

von \V ürtteuibcrjr, Baden u ilobi'ii/'illtm, II Kart.).

(Ik-il. Jahresh. Ver. 1", Vaierl. ^aturk. in Würllem-

ber«! luoo. Jahrg. ond Mitt. bad. bot. Ver.

l'Jim. 79- IM-").!

PritBch, K.. Zwi itir Hiitraff zur Kcnntni> der (les-

»i/r/(i"v>( l lMr:i Htasilicns. (Knclfr's l'itt. .);ihrli.

Uemaloy, W. B.. On ihv Jtäiatiüutaf, a new natural

Order of plants (Abtt.). (Ann. of bot. 1909. iii,

467—71)
Jaxnelle, H , .Sur une Mr'nispn-me'e de Madagascar

(3 flg.). (UCT. gen. bot l'JOU- 321—20.)

Laab0rtfB.i^in(iio<<ia artemisiaefoliu Linn«-, ein inter>

eaeantes eingewandei tea Dnkrattt(l Textabb.). iLandw.
Jabrb. 1906. 96f 785-41.)

Praln, D., A review of the jenera MeeonopM and
OnlfteartM (2 pl.). (Ann. of bot 1908. 90, 8-<^—70.)

Bchuls, A., l'ber einipi l'i i^Mfrnc dt r Knt wi( kclung--
geschirbte der K^'l^en wart igen iiLanerugameD Flora
und rilan/enderke SUddeuti^rblands. (BeUl. bot.
ZeniralM. I^uii;. 2», II, 197—21*5.)

-
, und Wüst, K ,

iJi iii.ige zur Kcnntiii> dfi Fidra
diT l'ni^'cliinu' \ i'ii ll;i!l<' a S., 11. (Illu!<tr. Zeitschr.
f. Natuiwis!-. /.'"ii,. Ts, löG -72.)

SoblUae, E., J. ( amerarii bvmbolae ad tloram );emiani-

cam. (Ebenda. S. 172- 94.)

icr einipf Tbiirsche Pflanzen. (Ebenda.
S. 194-2GÜ.)

ShantB, H. L., A aUidy uf the Vegetation of the M.-sa
re(;iiin east of Pilte't Peak : The Uouteloua forniutioo.

II. Di'vilupment of the foniiation (6 fig.), (The bot.
ga/. mxt. 42, 179-207.)

Thlaelton - Djer, W. Tn OdOMiejpIof«iun mamum —
Abies Marin»— Mtkta (/raeUit— CMOTM mn$cen$— nuufiora pvuteM» pn. •je 1 hol. TU.). (Cartia*

bot nag. 1906. 4. «er. Nr. 82:)

U^baa, J , Planiae novae andinae iraprimia Weber-
bauerianae, 11 (5 Fig.). Mit Beiträgen v. U. Dammer,
lt. Pilger, C. B. Cfarke. W. Kuhland, F. Krinx-
liu, K. Krause, L. Di eis, Th. I.oesener,
W.O. F<iike, K. niirirh, R. Knutb, II. Harms,
A.W. Ulli, W. Becker, E. Gilg, R. Sicblecbtcr,
G. Lindau. (Engler's boten. Jahrb. 1906. 89,
508-646.)

WeifB. P. E., and Yapp, R. H., Sket. ht-s of vege-
t.itmi) at bome and abroad. III. ,Tbe Karroo" in
A u: L i (3 Taf., 6 Fig.)i (New Pkjtologiat 1906. ft,

IUI— 15.)

XIV. Palaeophytologie.

Seward, A. C, Anatomy of LeptdodaidroH
Sternb. (1 PI.; 8 Figjk (Ann. of bot 2906. «»
»71—82.»

XV. Angewandte Botanik.

Detmer, W., Boianiiehe and landwirtsrhaftliche

Studien auf Java (1 Taf.): Jena ISOT. 8«. 124 6.

Heraey, B., A fleld experiment to test the nerita of
pbospbate, potaab, and nitrognn, on a flne saadjr

loam of peculiar character. jBull. of the Boaaqr
instit. Boaton 1906. 8, 118—28) .

Holtsmark, Q.. u. Lareen, B. R., Über die Fehler,
wclrbf bei Feldversuchen durch die Ungleichartig-

kcit des Hildens bedingt werden. (D. landwirtsch.
Versui Ii>>iat. Vinn «ö, 1—23.)

König, J., Hi'btiiMiimng der Zellulose, des Lignin»
und Kutins als l)i-8tandteile der Uobfaser. (ZeitSChr.

f. Nabr.- ii. (ien.-Mitt.'l IWii. 12, 38.'>—95.)

Laubcrt. H., s. unter Systematik.

Wittmack, L., l.'enseignemcnt agricolc superieur en
.\ll<'niii<;ni.'. (( ompt. rend. d. II. l ongr. intemat
d'enseium iMCnt au'rirolr Liege IUI).'). 15 .S.)

Hierzu eine Beilage von der Verlagsbuclibandlung
Paul Parey« Berll».

F:r>t<' Ml< luii^': OriifiiiaUkliiuih.iii," n. J^ihrlirh U Heft«, am IS. d«t V«nat«.

2«*|t< A1>t V 1 J Ml . I- -| itchnügcn. Inh.ll!iangabe,'i J.ilirlrh jl Nuirir-i-rrj, :i:u 1. und M. dw
AlHjRni'i inil -iirfi.! ilr« knirplctt«-!! J uliri^uiigr« ili-r l!ol»iii(iilii'n Z"'iti;ii|; i'l Mark.

V«rli( TOB Artaar Ftlix la Leiftig, Kul«timlh». — Draek dat PitrcxtchM U«niuehilrackw«i ia Aitoateig.
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64. Jalurgang. Nr. 84. 16. DraeiulyN- 1906.

BOTANISCHE ZEITUNG.
fMiktioni H. ISraf n Solms-Lanlncli. FrMMi Ottmaniit.

II. Abt^nng.

Die Redaktion übernimmt keine Verpflirbtung, unverlangt eingehende Bücher zu besprechen odersurflcksaamdok

II Kleba» G , Ober künstliche Met«-
nörphoeen. — Diols, L., Jugendformen und Blüten-

reife im Pflanzenreich. — Loiiriorc, G., Rejteiic-

lation von Wurzeln und Släniiueu infolgf tiauma-
lisrh'T Einwirkungen. — S t r ii > b u r g i' r , V..,

Noll, V.. Sihfiick, II.. I\ar^ten, ft.. Lehr-
liiicli (kn Hutaiiik liir lliit liM-liulcii. — Drude, O.

,

l'Haii/fniieotirajthie. — ^^'ebl'^, C A.. Ge-
M-hidtii' der l'tlanzcnwfli des iiorddeutoihcii Tief-

landes seit der Tertirtrzeit. It r i q ii e t , .1., l.t'

dt'velopppment des flori's dans les alju's oi ridfiitulc^

avi'i api'rvii >iir Ics alitcs en K< iii i al. 1 1 n in'

s

Ii i> {i r i
<• 11 > !• s. Herz 0)1, 'Ij!., I»if LauliiiiitohO

Badtii> Hiiiiillf, I,. A., The monoefisui of

Vunnrui hytirometrica. — Reer« R.. On tbe dere-
lonment nf tke apoKS of JtieefB jwmeo. — Wmm
Lncratwr.

KlelM, G., Über kOngtUohe Metamor-

(Abhandl. d. natiuf. (i. s. zu Hall.- 1<K)*; •-».*», i:'.'> 2yi.)

Die vorliegende uniiaugreichc Abiiandiuii;:

gliedert sich in vier Abschnitte. Im ersten werden

zahlreiehe künj-tlieh hervorgerufene Ultttcnmeta-

iiiorphuscn liei Sfmpervivum beschrieben, einer

UattUDg, Ih 1 ihr bisher nur aaffallend wenig

Anomalien beobachtet worden waren. Ober Einzel*

heilen dieses Abschnittes kann an dieser Stelle

oatftrlieh niebl berichtet werden ; es sei nur bc-

nieiitt, daß die darch i)e»tiinnite Kuliurmethoden

erzielten BlOtenvariationen in Änderungen der

Zahl , der gogensciligen ZalilonverliiUtnisHe und

der btellnng der Glieder, in Verwachsungen,

Redaktions • Ersebeinangen , Umwandlungen der

einzelnen r.liltenblaltkatpgorien in andere, Knospen-

bilduug innerhalb der Itlüte und Durchwachsung
bestuiden. Damit ist «Im die Mebmbl der

ttberhaupt bei Phaneropanien beobaclitcten Hlüt» ii-

ahweichnngen ou den an und für sich typisch

bltthenden iSMipermwm- Arten kOnstlieh bcnrvor-

gemfen.

Der zweite Abschnitt berichtet Ober Meta-

morphosen von luilorescenzen in Laubiriebe und

Uber Anderongen der Lebensdauer, der Blütezeit

und anderer vnter den gewöhnlichen Redingungeu

des natürlichen Standortes als fixiert erscheinen-

der Merkmale bei Vierofiica • Arten , der Zuckeiv

rObe, OoiMearia o/jücffutlw, Ajuga rrpiatis, Zjuel-

tnachia lliiiniflora und Jluwrx acrfot^fi. Bei allen

diesen I'tiunzeu heften sich die erwähnten Meta-

morphosen nnter gewissen Vereaehsbedingaogtn

mit Sicherheit herbeiführen, und so gewähren die

Untersuchangeu dieses Abschnittes, wie Klebs
meint, neue Sttttzen Ar die AnMhmirag, daß alle

nnseheineud noi li -o fc^t vererbten Kin^enscliaftcn

einer Spezies innerhalb «ewisser (irenzcn ver-

ändert werden können.

hu dritten Ai>schnitt werden die Ursachen

der liluteiiiinomalieu behandelt. Klebs geht da-

bei von dem .Satze aus i>. 218): -Die meisten,

wenn nicht alle Anomalien der Blüten oder der

vegetativen Organe können als indiTidnelle Ta-

rintioneu durch den EinHnfl der Attienwelt ent-

stehen.'- Es wird nun disktttiert, welche Fakturen

der Außenwelt speziell als tafiere Bedingungen

der Anomalien in Hetracht koinmiMi luul ue/eiut.

daß ganz allgemein Ernilhrungsveruuderuogen die

Entstehung von Anomalien bewirken; auch die

durch Parasiten b« rvi ru'erufenen oder infolv'e von

Verletzungen entstehenden Anomalien lassen sich

daranf zarttebfltthren.

Durch die Krn.lbrungsverändernnjren werden

nun auch die inneren für das Auftreten normal

oder anormal gebauter Bisten maßgebenden Be-

(linjiuntien verändert. Klebs stellt die Hypo-

these auf, daß auch die ersten inneren Ver-

ändemngeii «(nantitativer Art sind: sie sollen

in .XndeniiiL'cn der KonzentrationsverbiUtnissc der

die Zellen zusaniinensetzendeu Substanzen be-

stehen. So wie die normale HliUenbildung naeh

Verf. daranf beruht, daß da» Konzentrations-
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vcrblltnis zwischen gewissen orKuiUMheii Inlialts- stiinnitcs Miiiiiiium von vcKetalivcr Vorarbeit vor-
beitandteileii der Zelle, wie l.osonderb Kohle- liandeii ibi. Nach dessen Ü berbchreitung folgt

hydnten, za den atiurganisiben Salzen zugunsten eine breite VariationttOM Ar d«n Eintritt des
der ersteren verändert winl

,
m) soll auch (He IMühons. niid es fifulL-t die Uefiulierung di«er

Mannigfaltigkeit der Hlüteiiaiionialiin aut diu so, Variation durcb konipluierle Liubtaude, unter
mannigfach abgeslultcn Kon/cntrationsverliölt-

i denen Faktoren ' der AoOeBweU. eine wicktigf
niSBCU zwischen den Produkten di r t'-Assimilalion Itollc si»irlcn. Diese letxleren beeinflussen zwar
and den wechselnden (Quantitäten des Wassers, auch wisentlich die vegetative Ontogenese, aber
der Nährsalze. unter diesen denen der einzelnen ! nicht gleichsinnig wie die Blabbarkeit. sv dati

Bestandteile, l', K usw., beruhen. "Wie sich von dem l'uukto, wo rli,- l. iil. ii Kutfaltonfs.
Kleb 8 selbst nicht verhehlt, ist dieser Kr- bahnen, die vegeluiive uii.l die ;:enerative, sieb
kiarungsversuch vorerst noch rein liyi>otbetiscb, treffen, die definitive Gestaltung der blähenden
and es wird, um ihn auf sicheren Boden zu stellen, l'Hanzc abhüngt. In dieser Verbindung zwei. r

uocb nblreicber and eingehender Versuche bc-
;
wandelbarer Faktoren zu der Einheit der bluiiin-

dürfen. Solche sind vom Verf. in Angriff genominen, den Form, die wir als ^Btematisches Wesen in«

Der vierte und letzte Abschnitt bandelt von , erkennen , liegt nun , so meint Verf. , ein gi-

der ErUicbkeit kttnetlich erzeagter Anontalien.
|

wichtige» Moment der Artbildung, da die fir

Die VoiMiche wurden mit Verovica r;(«»/»//fdrv8
1

Ulattfolgo nnd Bltttenreifc mit maligebendcu
derart angestellt, dali die bcblÄttcrten Triebe j Faktoren sich mit dem Wechsel der Kliiuatf

kOnstlieh znrVerlavbung gebrachter Inflorescenzenl wandeln and in ihrer Nachwirkung geograi.hiscli-
isoliert wciterkultiviert wurd(n, Die an ihnen lokale Arten schaffen, die zu Wurzeln neasf
entstehenden InUorescenzen wurden dann auf 1 Stämme mit neuen Möglichkeiten werden,
spontanes Auftreten von Yerlanlung — die Ws-I Zur lllostrierung und Erhärtung dieser Sitte
her an wildwachsenden l'flan/en von V. ch. noch führt Verf. zunächst /.alili eidir Heispiele von W-
niclit gefunden wurde — biol achtel. Es ergab

j
frOhteoi Blttben «u, um zu zeigen, daii jede gSnsligr

sich, soweit die bisher vorliegenden Versnche | Konstellation die Rlfihreife herbeiznf&bren vernisf.
überhan|.t schon .Schlüsse zu ziehen erlaul>en, Ici sollte auch die vegetative Entfaltung noch goriug-

den i iluuzcn, die aus vcilaubten üiiitewstandcn 1 fügig sein, und wendet sich sodann besooilcr»

oder aas Samen von metamorpboeierten In- ausftlbriicb denjenigen Pflanzen an, die in thnr
florescenzen entstanden waren, jedenfalls eine ' vegetativen (Jesialtun-:. vor allem der BlatlWWtai,
gesteigerte Disposition für die Verlaubung und
das Anflieten anderer Anomalien. Die Unter-
Blichangen sollen fortgesetzt werden, wolei nls niorphie" ein
leitendes Prinzip der .Satz gelten soll, mit dem , sich in einer

Jugendforuien und Folgeformen unterscbeidea

lassen. Er führt dabei den Begriff der »HeHke-

,11. nenne ich eine Form, die
IT

bestimmten l'base der vegetativen
die Abhandlung Schliem (S. 286): „Neue Rassen | Entwiekelnng — d. h. bei einem bestimntco
können dadurch entstehen, dali Andeningen der (rehitiven) .\lter (;??./x/«x ') — einstellt. Dann, ii;

AoNenbedingungen innere Veianderungen dei 11 ertraguug, bedeutet der Terminus auch geucivll
I flaiizen berbeituhren. infolge deren je nach dem die von den Phasen — dem Alter — abhingise
(irade und der Zeit der Einwirkung Potenzen der vegetative (Jestaltnng" (S. 22). Es wird nun an

voranszttsetzenden Struktur als neue Merkmale zahlreichen licispiclen gezeigt, dali bei suklien
sichtbar werden, sich steigern und sich in ver-

1 beteroblastischen Oewlehsen die Blohreife keioes-
schledcnem üradc der Erblichkeit erhalten." wegs nnwandell ar an die vollzählige Keilic in

Uana Winkl c r.
|
spezitischen llelikioniorphieu gebunden ist, sondini

daft sie anch schon im Jugendblattatadiaoi blähen

können. ne>onderes Interesse verdienen da die

Diele, L., Jugendtbrnien Ulltl ßlüteureife I

Zugaben über Euail;ii>tm; doch muli hiusichtlich

im Pflanseimich dieser und anderer interessanter Einzelheiten, au

(Berlin 1906. 190 S. mit 80 Fig. Im Text) ' '""^
^"«'"^

" '
:
wiesen werden.

Der Inhalt des vorliegenden Werke^. das' Ref. möchte den Schlußfol gerungen des Verf.

die Beziehungen zwischen vegetativem Wachs- nicht allenthalben beistimmen, doch verbietet der

tnm nnd generativer Reife b^iandelt, besteht
|
Raum eine ausführliche Auseimuiderseizung. Es

im wesentlichen in dem Nachweise, dal; bei zahl-'

reichen PHanzen eine Abhängigkeit des Bliihens , , , -r , l

von einer bestiimleB Phuw «Im «»mtAttiMnHruiW ' l^*^'>~iiniiiiv vm^
, i,xf„ uml mcnt um

t-i. SLS abgeleitet is^ so *urde er wohl richtiger Heüki»
tuns nickt beatebt, vorausgesetzt, datt ein be-jmotphie tonten. W.
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sei nur daran erinnert, daU fast alle die zahl-

reichen vom Verf. angtAhrteii Tftlle TorM^tiger

Hinte clicn (loch Antoahinf fitllc sind, und d:il^

bei der Überwältigenden Mt-luvulil der l'rliuizcn,

bei denen Oberiwopt Diflierenzeii zw isihen bioten-

^r^'<'Ildoll nnd vppplativcn Zweigm l)o«fohcn, die

Bluten stets an Sprossen mit s|M zitischer (icstaltung

auftreten. Und diese Be/.ioliungen /.wischen lUüh-

reifo eines SprosMS und seiner spozitiscben lle-

staltung Hind so eng, daU, wie z. H. die Versncbc

von K I e b s an Veronica und vom Hef. an

Cnmomdra beweiMn« tin experimentell wieder

vegetativ gemachter blühender Sproß von dem
Moment an wieder den t'harakter der vegetativen

Kegion auuininil, in dem er die ülfttenbildang

anfgeben maß. jedenfalls hat man sieh also vor

wie sehr die Verf. sich bestrebt haben, den in

den Besprechungen desselben hervorgehobenen

kleinen Mitngeln abzuhelfen. Wie sehr die Verf.

ilir iiui'h auf dem Laufenden /.u halten bestrebt

sin^, ergiebt eine kurze Durchsicht des Bttdea.
Vielleiehl ist dal)ei hier und da etwas zn rasch

vortiCf^unueH worden. Kef. wenigstens hätte liei

den grossen Incongruenzen , die die .Ailniten

Blackman's und Christinan's Aber Aecidium-

entwicklnng enthalten, zunächst Heber von deren

Aufnahme in ein Lehrbuch abgesehen. Auf der

anderen Seite hätten Uothert's Darlegungen

Aber die hoftftpfelihnlicbe Beschaffenheit der

SchrnubL'niicüil'i wolil erwitlint werden können.

Der Inhalt desselben i&l anzweifclbaft ver-

mehrt. Es sind allein 27 neue Holnehnitte

\or/.eiti^'en Veralli^einciiiei iin|i< ii /ii liiitcn und liinzufiekominen. l'nd Iriitziinti ist sein Tmfang
muH wohl in jedem einzelnen Talle die dctinitive

Entseheidnng der experimentellen Forschung Uber^

lassen, und es ist wohl zu hoffen, dnli diese sich

durch das vorliegende, ein reiches Muteriul dar-

bietende Werk zu umfassenden Unlersnebnngen

wird anregen lassen. Hans Winkler.

Lopriore. G., KofriMU'rntinn vrtn Wurzeln
und Stiiniiiien iiit'olge U*uuuiatiijcher

Einwirkmigeii.
(Wissensch. KrKel>nis^e d. iniern:it. Im>i. Kongresses

Wien lÖOä. S. 242—IH.)

Da der hier gedruckt vorliegende Vortrag

im wesentlichen selbst ii fei ieieiiil i-t . mi kann

an dieser Stelle nur kurz auf ihn Itingcwiesen

werden. Kr enthält eine erschöpfende Znsammen-
^trlliiML' aller Heuliin'litiiDL'Ui , ilie sirli auf ilic

Uegeneration iungsgc.spaUener oder anderweit ver-

wundeter Wurzeln und Sprosse and andere da-

mit in /nsaninienhang stehende Erscheinungen

beziehen, l nd zwar werden nacheinander be-

handelt: Dekapitation , Längsspaltung, Kadial-,

(^ner- nn<l 'i aniientialeinschnitte . Druck . Ver-

uarbung. Krsat/bildungen, physiologische Itc-

dingnngcn, Korrelationen und Schizostelie infolge

traumatischer Kinwirkungen. Zwei Tafeln bringeii

13 Wurzehiuerscbnittsbilder zur Illustration vor

allem der Kapitel QberVemarbung und S( hizostelie.

Hans Winkier.

Strasburger, E., Noll. F„ Schenck, H.,

ti. Karsten, G., Lehrbuch der Botanik

für Hochflchulen. 8. Avil.

(.Fenn mOii.)

Dieses vortreffliche Ituch hat wiederum eine

Mtte Atiflage «riebt. Rief. Ist eriirettl m seilen^

nur um 28 Seileu gewachsen. Das ist sehr

zweckmässiger Weise dadurch erzielt worden, dass

eine Menge von Dinuen in die Abschnitte mit

kleinerem Druck verwiesen worden sind, wodurch

auch der Vorzug gewonnen wurde, den Haupt-
tpxt einfrtclier und übersichtlicher zu gestalten.

Mehr braucht dem früher (Hot. Ztg. 1905, 63, 11,

p. 210) Gesagten nicht binangefQgt zu werden.

U. Solms.

Drude, O., i'Hanseiigeographie.

(In: Kenmaver „Anleitung zu wigsenschaftliehen He-
obaiiitiinf^i M mil Kelsen"^. H. Aiitl. 190">.)

Die vorliegende Abliaodluiig soll dem geo-

graphischen Korschnngsreisenden, der nicht speciell

botanisch ^'esdiult ist. di«' iMithigen Anhalts|>unkte

ZU frachtbringcnder Ueobachtung und Fixirung

der eharacteristisehen EigenthOmliehkeit der von

iliiH »lurchroisten I,ander an >\\i- Hand 'jebin.

Die heutige Geographie will ja die Wissenschaft

von allen irdischen und menschlichen Dingen sein.

Da liiese aber sehr vielseitipr >ind . so kann der

einzelne Ueisende ihnen allen uunioglicli in ^'leirher

Weise gerecht werden, Dessw^^en versucht der

Autor denselben Uber das, was er auf botanischem

(iebiet besonders zu beachten hat, einigennassen

/.u Orientiren. Das wird der Reisende auch mit

iSeihUlfe dieses Vademecums erreichen können,

vürausgc->etzt. dass er vorher sich mit den Grund-
Zügen der l'tlanzensystematik einigennassen ver-

traut gemacht bat, damit er im Stande ist,

Vegetationsformationen in ihrer EigenthOmliehkeit

Überhaupt zu sehen. Nur dann wird er den

Charocter genau erlassen, die Uauptvegetalions-

lypen und ihre Verbreitung verfolgen, zweckmässig
gew:ili!te Ve^'etationsphotum Mimiie und kleine He-

legstücke der hcrvortretendsteu PHanzeut^pcu in

getrocknetem Zastand mitbringen kAnnen. Das
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aber sind nach des Ref. MeinniiK die Pnnicte, auf die

es liauptsäclilicli bei dieser AiiwcismiK ankoninit.

Verf. sucht demselben nun die Kinzelbeiten

dessen, was er sieb Torher angeeignet, etwas aas«

fQhrlichcr in die Kriiincrung zurückzurufen. Er
gliedert nach kurzer Einleitung in: 1. Ziele

und Hetboden pflansengeograpbiseber Forschong;
2. Aufnahme von Formationen and ihre Karto-

graphie; 3. l'flanzengeographiscbe Klimatologie

and Oecologie; 4. Ethnol)Otaniscbc Beobachtangen.
Das pnicfisrh wirhtiKste dieser Capitel scheint dem
lief, d&a zweite zu sein. II. äolius.

Weber, C.Ä., Die Geschichte der l'Hanzen-

welt des norddeutschen Tiefhuidea seit

der TertUlraeit

(WiMenscb. Kr-tolmisso <K internat hnt. Kongresses
Wien 1905. a 96—116.)

Der Verf. giebt ans in dieser Icieinen, aber

inhaltsreichen Abhandlung; ein sehr klares und

übersichtliches Bild seiner Anschauungen Uber

das sebwierige Tbema, welebes eine erwünschte

Ergänzung zu seinem gleichfalls uncntliolirliohcn

„Versach eines Cherblicics aber die Vegetation

der Dilavialzeit in den mittleren Regionen Earopas
(Ann. f-'inl. (>t inimia!. de Isi Hiissic i"iit<' jiar

Krichtaiowit!!clij liiUUt und fUr Jedermann, der

sieb mit solchen Fragen hescblftigt, eine wichtige

Grundlage ahgeben wini.

Nach kurzer Bespret liung der beiden solchen

Untersuchungen zu Grande liegenden Methoden,

der historischen und der palaeontologischen, und

ihrer Fehlerquellen . kommt er zum Gegenstand

sell>st und bespricht in drei Cupiteln vordilavialcs,

dilovialea ond nndidiluviales Zeitalter, an einzelne

seiner frOheren Monographien anknüpfend.

Den wesentlichsten Tlieil sciiu r Daileuunficu

bildet eine ruhige und gesunde Kritik der beiden

Haaptanscbaonngen Uber die Olaeialperiode, die er

/\vf(krnii>sig als die j»»!)- und monoglaciali-ti-ihc

unterscheidet. Er steht ja auf der äcite des

PolyglaeialisnoB, diseutirt alwr die Gründe der
f!tpnrr mit vollkommener Sachlirhkeit. V. a.

schreibt er: ,Es ist meines Erachten» eine physi»

fcalische Unmöglichkeit, dass in einer verhältniss-

miissifi schmalen Randzone des l,andpises ein

Klima wie jetzt auf Spitzbergen geherrscht habe,

während einige Kilometer davon ein Klima be-

standen haben sidl. das mindestens ebenso milde

gewesen ist wie das gegenwärtig in diesem Ge-
biet herrschende, zeitweilig sogar noch milder."

Wenn Ref., der in seiner Pflanzengeographie den

dem MoDoglacialisnius zuneigenden Anschauungen
Oeiiiti' Rechnung getragra bat, aocb diesen

Spitzbergischen Klima etwas skeptisch gegenSber-
steht, so muss er doch zugeben, dass z. 15. das

Vorkommen von Ilex bis zur Linie lionerdingen

Klinge, Tonne, dass ferner die Verarmang des
llDiiordinper Lagers in den oberen Schichten

schwerwiegende Einwürfe gegen die uiouogiacia-

listische Ansehanang darstellen.

Im dritten Ahschniff wird die Aufeinander-

folge der Einwanderung der verschiedenen Wald-
bäume ins mitteleuropäische Tiefland besprochen,

deren Succession dem Verf. zufolge eine ähnliche

war wie in Schweden ; es werden einige Worte
der Einwanderung der Steppenpflanzen gewidmet,
die Verf. im Allgemeinen für verhältnissmässic

rccent erachtet. Er sagt z. H. : „Ich für meinen
' Theil halte es nicht für ausgeschlossen , dass
manche , Colonien der pontischeu Association erst

in der Zeit nach I^eseitigung der Wälder durch
die l ultur enlstaiiden sind." An die Hctruchtung

Ider bureal-alpinen Association knüpft Verf. eine

I
beherztgenswertbe Kritik der sogen. Relictftind-

ortc. die ihm zufuluc in viel /n writeolienilei

I

Weise für Scblussfolgerungen beoutxt werden.

iFür JMtäa nana %. B. exemplifieirt er anf ein

paar neuerdintr^ ciitil' rktc Fundpunkte zu Neu

I

Einum in Wc»tprcusseu und zu Hodenteich in der

Lünebnrger Heide. Er ist dareb stratigrapbische

riitersiii iHinu dos Itodens an letzterem Fundort
zu der Iberzeugung gelangt, dass die l'llaiue

I

bis vor kanem dort gar nicht leben konnte nd
vielleicht erst seit 30 Jahren ans Harzer Samen
angesiedelt ist. Und sogar für den Harzer Stand-

ort auf Mooren am Torfliaus m<>chte er recenle

.\nsiedlung annehmen, weil er in den tieferen

Lagen des sie tragenden Torfs keine Spur der

so characferistischen und leicht conservirl»aren

Blütter der Zwergbirke finden konnte. Das giebt

allerdings zo denken!
In Suniina sieht man bei aufmerksamer Lcctare

dieser Schrift wieder, wie sehr die Grundlagen,
aaf denen die speeielle Pflsnzengeographie Mittel-

eiin>pas beruht, noch der Klaniti^r bedllrfen. wie

wenig berechtigt viele moderne Versuche sind, die

Geschidite jeder Pflonae und jeder Association

anf nnserem Boden festlegen in wollen.

H. äolms.

Briquet, J., di'veh)pi»enieiit des tlot os

dans les alpes occidentales avec aper<;ii

8itr les alpes en genital.

(Wissensrii. KrKcbnis^e d. internut. bot. Kongros»c^
Wien 1905. S. laO— 178. 8 Kärtchen.)

Es ist sehr instmctiv au sehen, wie in diesem
einen Band derselbe oder doch ein sehr ver-
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wudtw 6«g«BRtaiid von zwei dftfii antoiisirten

AvtorMI nnler xM-^cntliili vorschiedenou Voraus-

settniigen io verscbiedener Weise Uargestellt

wird. Denn C. A. Weber ist Polvf^lacialist, nnd
Üriquot hält, sich (lalici vni -«iclitiui r W»'i-e aufs

Uliuuegebiet beschränitend, einen Ötaudpunkt ein,

der mehr dem MonoglMÜiimaa luneigt. Zum
wpuiüslon meint er, der Einiinss, den die Intor-

glttciulzeiten auf die JeUige Floreuvertheilunij; in

den Alpen bitte •nsQlien können, sei durch die

letzte Glacialzeit völlic unkenntlich gemacht. Da-

mit steht eb denn in /u»aiuuieuhang , dass er

au seiner postglneialen zerothennisclten Periode

festhält.

Im Grossen und Gan/en ist die vorliegende

Abhandlung eine Erweiterung und Ausführung

des früheren Aufsatzes des Autors in £ngler*8
Jahrhttchern, M. XIII (Kechcrchcs snr la flore

du district Savoisien), und zwar ist der wesent-

Uebst« Ahschiiitt derselben der fttofte mit: «Apcrvu

rar les grandes lignes de la r^immigration pust-

glaciaire des fiorea dans les alpes ocddentaleB''

überschrieben.

Hier werden die verschiedenen Gebiete einzeln

lios|nMchcn , aii^ d« iini die pOStglacUrc Wirder-

bcsiedclung der (ilctächcrterrains geNbehcn konnte.

Es sind das: 1. Rassin dn RhAne; 2. Bassins de

ris^rc. de l'Arc c1 dn I>rac ;
^^ ]'<. de la Durancc;

4. Alpen proven^ales et muritimes, versaut S.

;

6. Alpes maritimes, versantN.; 6. AlpesCoitiennes;

7. Alpes Or^es Itaiiennes ; «. Alpes pennines, ver-

sant S.; 9. Lc Valais: 10. Alpes Insubriennes.

Es wird fflr jedes einzelne dersellM-n die Aus-

dehnung der (iletscherhedeckung und die Lage

der mossifs de rrfugc festzustellen gesucht , die

Verf. alle in dem Gebirge seihst tindet. Den
Keicliiliujji der Flora gewisser Gebiete erklärt

Verf. aus der Nachbarschaft dieser massifo de
refuge und aus der reich gegliederten Boden-

brschaffenbeit in denselben.

Kin besonderer Abschnitt wird derrerhlltniss-

miis-iuen Armuth der granitischeii (Jchirgskerne ge-

widmet, deren Typus das Mt. lilauc-Uebiet ist. Die

gleichartige Bodenbesehaffenbeit, die lange Dauer
der Vergletsi lierun^.' . narli deren Aufliören die

Einwanderung nur aus der nächsten Nachbarschaft

erfolgen konnte, in der die Flora sieb Itereita

staiiilirt hatte, werden snr Erklimng heran-

gezogen.

Anf eine Menge interessanter Details kann
im Kähmen dieses Referats nicht i-intregangen

werden. Wer »ich mit i'Üanzengeographie ab-

giebt, rouss ja ohnehin nach der Arbeit selbst

greifen. H. Solms.

loones Bogorienses. Vol. III, fasc. I. 19(Mi.

(85 Taflsln mit beigegebenen Besebreibongen.)

Mit dem vorlieuenden Heft beginnt der liiitti'

Rand des schönen, in dieser Zeitung zuletzt v. tt2,

II (1904), p. 154 besprochenen Werkes. Das-
selbe eiith;ilt 22 ( »rcliidcenspecics , alle von .1.

J. binith beschrieben, 2 Zingiberaceen, Ai:Iuumh

breriUbntm rnid BtnMjfea foueifion von Tale-
t n n , sowie 1 Rnbincee, Vtmgiuria tfinota Roxb.,

von iiacker bearbeitet.

H. Solne.

Henog, Tb., Die Laubmoose Badem».
Eine bryogeographlsche Skizze.

(Rull. Herb. Rciiss. 1»04, (X>, 06.')

Verf. giebt in dem vorliegenden, mit der

ursprttnfflichen Jovmalpaginirung versebenen Bnch
zuerst eine der heutigen Systematik entsprechende

Aufzählung und kurze Rescbreibung aller bislang

in Baden gefundenen Laubmoose nnd ihrer Fand«
orte, die auf '^ur^fiiltigem I.iteraturstudiuni sowie

vor Allem auf genauer Kcuntniss des Gebiets be-

ruht, welch' letztere auf sahllosen zum 'I heil apeeiell

zu dem Zweck unteniommenen Excnr^-inneii ce-

wonneu ist. Ks ergieht sich die statt In be Zahl

von 528 Arten.

Daran schliesst sich dann eine allgemeine, den

pllanzengeographischcn Gesichtspunkten Rechnung

tragende Darstellung der badischen Moosflora,

sowie eingehende floristische Vergleiebang mit

den Nachbargebieten der Vogesen , des Ketten-

und Tafeljura, sowie eine Verbreitungstahelle der

Arten äber das ganze Gebiet, behufs welcher

dieses in elf mit den Namen ihrer hanptsäeh-

lichstcii Si l fii bezeichnete Abschnitte zerlegt wird.

Demjeuigen, der sich mit der Moosflora des

Bheingebiets beidiiftigt, wird das Boeb sicher-

lich gute Dienste thon.

H. Sülms.

Boodle, L. A., The nionoeciam oiFutMria

hygromelrim.

(Ann. of bot. 19M. 9t, 899-88.)

Den sich widersprechenden Angaben der

Autoren flber den Blülhenstand dieses Mooses
gegenüber stellt Verf. fest, dass es monOcisch ist,

dass jeder Stengel mit einer c? Rlütbe endet

und eine seitliche, die $ Blttthe tragende Aus-

sprossung zeigt. Ref. mOchte die Gelegenheit

' Die Herren haben 3 Jahre an dem Uuihe
gedra^l
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benatzen, tun daraiif anfmerksam tu machen, dass

eine genau i-r<- IniiiMicluniK ülHTilie Vcrzwcimiiit:^-

Systeme der Muoüc sehr erwUuäciit würv. Wir
wisten darOber sehr wenig.

II. Solms.

bildet wird, gibt Zellalose- and Pektosereaktionen.

Wiilircnd <lcr Sporenontwiclilnni!; zerfallen die

siibstanmmen, sterilen Zellen der äpurugoninnen-
wand. Etwas spiter ist der Innenraam des
Sporopons mit einem Schleim erfüllt, dessen Iler-— I kauft unsicher ist. J:Ir veiscbwindet später, vor

ider Sporeoreife, wieder.

,
Rudolf, On the development of' .

Auch dem Verhalten I, . K.n, > l.a1 der Verf

7>- • 1 ^ einige Aafmerksamkeit gehchenkt. beachtenswert
the spores of Ihran f,1a„ca. 1.^^*,^ Racksicht anf neaere ftbnliche Beobaeb-

tiingen an einigen Pflanzen- und Tierkenien dit>
(Ann. of l.nr. V.m. •:(). 27".-yl m. 2 T:it l

Die l ntei^urhuugon des Verl', bilden ciuo Angabc, dali der Nukleulus den Sporenmuttcrzell-

in mancher Hinsicht willkommene Erginsang der kemos Chroroatiogranola enthllt. Sie aollen vor
früheren Ileobai hlungen I,e if tre !>*> und Stras-
liurger'fi. Leider bczieheu .sie .sieh nur aul

fixiertes Material.

!>ie S|ii(renmnlU'r/i'lliMi ;irrn/i'ii »irli /'lnla^•ll«^l

ge^eneinuhder durch selir dünne /elhiK iiibraiK'u

ab. deren ehcndsche lU'seliaffenheit nicht näher

anal\siert werden kunnte. Hierauf wird ihre W;in-

duug durch .sukundäre VerdickuntisschieiitiMi ver-

stftrkt, noch ehe die Teilung in die vier >|ie/iaU

muttersellen eintritt. l>ieKe Verdickuuftss> liirhten

Kebcn ebenso wie die dünnen /eil wände, welche

die Spezialniutier/cUen von einander trennen, die

Zellulose- und die i'ektusereaktionen. Jede der
Spezialmutterzellen umgicbt rieb mit eitler schnell

'an l)icke /unehnienden „Spexialxellliaul". Sie

besteht ausschließlich aus Kallosc. Diese Tat-

sache ist deshalb nfcht aninteressont , weil dir

Sjie/.ialniullci/i'llriiriiiliraiicii narli dcii M-heriticii

lieubuchlungeu nur bei den U^uinubperuien und

Anffiohpermen, vielleicht auch l»ei den flhrigen

Lelierinnoseii (nach Verf. z 15. bei A}it}i<imos)

aus kailose gebildet werden, nicht aber bei den

anderen Archegoniaten. Oh die ,,erste Hporcn-

membran". die ebenso wie ilie »jiäter diin li Neu-

bildung entstehende ,/.weite .S|»ureuhuul'' von An-

fang an kutiknlariMert erscheint, ans den innersten

Schichten der Speziahnntler/ellinenibran licrvur-

geht (I.eittfeb) oder vom .sporenplu>nia neu

fonniert \Nird (Strasbnrger), ließ sich leider

nicht ent^cheiden Die etwa- ^piifer jicbildete

„zweite Sporenliaut ' ersi heint /una> hst homogen.

Ist sie einige Zeit in die Dicke gewachsen. >o

tritt auf ihrem t,HierM liiiitt eine dunkb' .Mittellinie

auf, die sich bald in ein dunkle«, an iJnite

schnell zunehmen. ic- Hainl umwandelt. Verf.

glaubt, dais die •Imikli' Linie einem Spalt in

der Zellhaut euis|irii lit , der mit Material aus-

gefüllt wird. Die ..er>te "
( Kxospor) wie die

beiden durch das dunkle Dund voneinundor ge-

der Teilunfj ans den) Nnkb-olus austreten, um die

( lironiosoinen zu bilden. Die reduzierte Chromo-
somenzahl ist 7 oder 8 , bei Uitcin noUam and
i ri/fitiiUinii nai li anderi n For«ichern dagegen 4.

l>ie Kerne d<r lieran wachsenden .*sporen bleiben

lii^ zur Sporenreile im Spireni.stadium. Verf. meint^

die> dürfte mit der lebhaften Tiiliftkeit des Sporen-

plasma.s wahrend des Mcmbrunwachstums zu-

sagimenhflugen. H. Fitting.

Nmie Lttenttur.

L Bakterien.

Almagik, Mq Eingab des N&hrboden8 auf die Hör-
pholofflft der Kninnien und auf die .\f;i?bitinabilitit

vnn Hnkti'rien. (Anh. f. Ilyj;. lUOU. oS», 74.i

Dreyor. l iier l iiic rintiu hi' .Metbode, I ' nieixu hiiuii^-

iii.iteri.il iH'liciii'inaiidfr iiiit' acr(dte luid aiiioioi»

bakteheii zu untersuchen. (Hyg. Rundschau V.HMi.

Hi, 1185-B7.)

DQggell, Btnirag aar Kenatais der Selbsteihitsnug
des Heues. (Nntnrw. Zeltscbr. f. Land- n. Forst-
wirtM li. l'Hiii. 41, 466 -77.)

Hilgermann. R., I lier die Verwendung des bwillus
],)»ilniio^u>- als liidikatur bei Wasiscruntersnchungeu.
(Arcb. f. Hyg. lUOd .»l», 150 - 59.)

Mollaob, H., Zwei neue t'urpurbakterien mit Schwebe-
kiirpercberi. (Hol. Ztg. }<m. «4, 223—32.)

Turro, R., .\ciion des snlutions de HONa sur le

lt. viriLode. le I). d'Kbertb et le Kacterium COli. (Cnmpt,
rund. soc. biol. Umi,. «1, 281—82.)

II. Pilze.

Atkinson, Q. F., I hr il»'vt.'l.ipiiiont of Aiitin- n'i <iim-

],t Stria (Ii pl.). iThe lux. L'az. l'JOii. IJ, IUI t>4.|

£>hrllch. F., Die chemischen Yorgibige hei der Hefe-
gftrnng. (Biochem. Zeitschr. 1906. S, 58—8a)

Ferraris. T.. M.ateriali per itna lli>ra micologica del

I'iemoute. i'riuiu cuntribu/iune alla dora mlcolngic«
del ciriondario di Alba. (Malpighia 1900. dt*.

125 -.-i^.)

trennten Teile der , zweiten- Sporenmembran (des OuÄguen, F. Sur la morphologie et la Wologit^du
., .

, ,
(GorapL rend. so& bioL 190*i

Mesospors) setzen sicli aus Lamellen zusammen.
gl 816—20.)

Das Mesospor soll durch Apposition von solchen jfaaaalongo, C, Nuova leelnte della flor» uicologiea
wachsen. Das Endospur, das erst sehr spat

1
del Veronese. (Malpighia 1908. tl, lit—70.)
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III. Algen.

Pasohsr, A., l'laT die /<)<ih]u)i't'itrri>i'(>(liiktiiiii hri

StigeodoniHtn. (Osterr. bot. Zvit&chr. um. M^'.iü'ifi.}

Modoncoo, B. C, Obsenations inoi-jihologiuues et

biologinues >\ir le RiMin- DumiUrUn (2 pL, 85 flg.).

(llev. gen. bot. l'JOU. IH, I^MIT.)

IV. Zdlc.

Moliaeb, H., s. unter Bakterien.

Solräe'iiiig, Sind Zellk«» und Zellplasma »ellistäbdiKe
Systeme? (Arrh. f. Entwtckelungsuiecban. 790«;. SH,
'A2 -171

Strasburger. £., lüi- Oiitugeuie der Zellv btH 1»7'>

(40 Fig.). (Progmins rei bot. 1907. 1, 1—188.)

V. Gewebe.

OBntoni, O., .Sulp originc di alciue «peciali prudu/Joni
»uglierube che isi ossenauo sul flltti dello Htnphan-
tinu hümdtu IJC. (Uvutribuz. allo studio del peri-

derma delle piante.) {2 tav.) (Malpighia 1906. SO,
171 79.)

Oeneau deLaiuarliere, It., Hur rrpidi-riiic il>"< iihuiti N

ai'rieniK!.. |Kfv. gtn. bot. JiHHi. IK, 'm.' 7s
)

Iiöwi, S., Uber eine merkwlkrdige anatouiische Ver-
änderung in der Trenmingaschicbte bei der Ablesung
der HIattcr. {Ösiorr. Imi. Zt-llürhr. I'JOO. »W, ;i81-8.5.)

Ueteri, A., ('<>iitril>iitii>ii ii ja rimiuii^saiict' du Sli-u-

thatithtiK r(,,ir,iiuus .Marl. (1 Tal.. lU Fig.). !.\iin.

cbcola pulytccbnica de 8. i'aulo J'JOü. 13 S.)

VI. Phyiiologlc.

Ctentoni, O., a. unter Geweb«.

Oroekw, W., Köle of leed coata in delayed gcmii-
nation (4 iig). (Tbe bot. gas. 1900. 42, 26&—92.i

Bhrlioh, P., mitti I'il/e.

Farlani, J., I ber dea EiuiiuD» der Kubleuiitture auf
den haubfall. (Österr. bot. Zeitsehr. J906. M»
400 G.)

Oorter, K . I>ii' Äfip^.sm-Cilvkoside. fArih. d. I'bnriii.

i:>()ii IH, loi -5.)

Jitachy, P., Sur la i)r«'setUL' de l'atide iyauh}drii|iu-

dan^ k's eaiix dintilN's de quelques vegt taux i r^lis^allt

en Belgique. (Joum. de pbarn. et de i-him. lUüÜ.

liubimenko, W., V'ariationa de l'assimilation cbloro-,

I'hvllienne avec la lunli^^• et la temperature. fCompt.
n-i!d. i'iiir.. n,'{, im 11.1

OlIö, W.. l't|jiii/:< ii|tliVf>i»Io(rischc Versuche AutL)
<»7 .\tdt.). Hraunsrliwii-,' I'JOT. 8". 117 S.

Benard, Le, iJc raclion dea seU de cnivre aur la

gertninatiun du PemcUKtm. (Compt rend. ^906.

14«, 607-9.)

VII. Ökologie.

WoodliMtd, T. W., KL'(>lttgv of wuudland planta in

tbe neigbbourbood ot' Hu'dderslield (70 Bg.). (Tbe
jonn. «f tbe LiaMM soc J906. (7, BDS—IOt.)

VIII. Systematik uad PtUwEengoognipliie.

Christeneen. C, Imli'x lilii um -isr cnuiiiiTjitio ninuiuin

Uenei'uia >]>ei'iortim<iui- l'iliriitii et ll\dr<ipti'ridum ab
aniio 1753 ad aniiuni 190-"» desi riptoniiii adjeetis t-\nu-

I
o\iii>8 priucipalibus, area geographica usm. (Scbfufe).

Kaftaiae 1906. 9*. 706-44 und I-LIX.
Bdwardn, Ätumdlin anenaU and A. earutea (1 pl.l

(Tbe joum. of bot. 7909. 44, 8S8 -70.)

Plahnult, eh., i.e inniiri's de la geo^rapliii' lnitaiiii|iii'

depuis 18.H4.
I l'i i>nre>su.-i rei bot. /!«>;. 1, 243— :!17.i

Hayata, B., Supplements t« tbe enuraeratio plantarum
Formoaanarum. (Tbe boL mag. Tokyo. l!HHi. äU,
71-78.)

Hemsley, W. B., On tbe JtUianiocme, (The jottm.
of bot. lfm. 44, 879—84.)

Matauda, 8, .\ \i>i ><i' |ilaiiis r..i!i'rtcd in ( bina by
Dr. S. Oka. (Jaii8iii>cb.) (Tiie \>ul. mag. Tokvo.
HKIO. iH», 163 yi.)

Bobinaon, B. It.. Omili» eomiaättia and ita alliea.

(The jonm. of bot. 1906. 41, 386-92.)

Salmon. C. B., A ni'w varielr nf Litho^fitrmmm offir

riniilr 1.. (1 pl.). (Kbciida. 's. ;»G7-ri«.(

Sraitb. J. D., I ndescribed plant!« frotii (Guatemala and
utber (Jcniral American republica. X.WIII. (Tbe
bot. gaz. me. 4S, 292-äOl.)

TblMlton-OjOT, W. T.. LiKum n^friofhfßum — Lff-
mite Dverinna — (W|Mdii hatiuu RHU» en««-
tum l'lnouc )'NiMiHMnia6i(u-jclkol.Taf.)k (Cnrtis*

bot. iti;i|; i'.toi,. 4. 8cr. 28.)

Uateri A. i '<n!i i1>üi' [i.ira o conbeciiiii'iitn d.t tlnia

ilos ariedores da ui ade de S.lo l'aulu. (Ann. ej<n>la

polytechnica de S. l'a ilo V.m. l.'U S.)

White, J. W., IVundla ladwOta L. in Uritain (1 pl4*

(The joum. of bot. 1906. 44, 865-67.)

Williams, F. N., On tbe genu« Clafktlla (JttibiaceM).

(Ebenda. S. .377-7'J,

IX. Palaeophytolosie.

rber, SL A. N., Hit>li<i^ra|di> <il liteiatnre on
palaeoaoic foaail plante, iu>'luding »ome uf tbe niure

tmpottant menoin puliliabed between 1470—1905.
(Progreaana rei bot. l9aT. 1, 218—48.)

Scott, U. D.. TIji' i'k -t ut Position <il palaeosoic
botaiiy (.17 tig.). iKbeiula. s. IMÜ—21«.)

X. Angewandte Botanik.

Appel, O. , Zur Beurteilung der Soiteureinbett von
Square hcad-Weizenfeldem(l Abb.X (Deutaehelandw.
l'resse 1906. i1, 3 &)

Arragon, Ch., Über den Blausluregehalt der iiMUachea
Kuudbobnen. (Zeitacbr. f. Nabrangs- u. OenuJenittel
l'.HHi. 14, 580-82.)

Breda de Haan, J. van, \rr-l.i_' dvci di' laliaks-

<
culluiir iu betdi^lnl l ;.'.ir\i'iiK der Itoidt nti«' Kedoe.

' Creysniannia lim. Ilett 9. 32 s.)

CMMonerl, V., Nuove ricercbe sulle toglio di L'livo.

(Gas. cbimica ital. 1906. S6, 872-76.)

Collin . E . F.xanieu nii( ri>>i "iiii| ur il< « taiitif^ et

rctlieriLe du riz daii> la tariue de bh'. i.louru. de
l>iiai rn. et de cbiin. /.'"ff;, (j. air. ä4, '{85 —95.)

Düggeii, ». unter iiakteheu.

Gevter, K., a. unter Phyuologie.
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Hartwich. C. Kiiiif;t' Bemerk iingt'ii iilei ilcii I'fi'ffcr.

(/.('iii-rhr. 1. Nalirim^> n. firiiuf^iiiitK'l I'.KMi. 12,

521—W.)
Uerriuey, H., (»ur la iiature cbituique du glucoside

cfaobjrorique contenn d&ns Ics »emences d'Eryobotrm
SapoiuiM. (Joun. de pbarm. «t de chiin. 1900. 6. ser.

Jltachy, P., s. unter Physiologie.

Bobiller-Tieta, L ber Allerübdiwadie und den Abbau
der Kulturpflanzen. (Gartenflora IfiOi,. 55, 572—75 i

ep&tli, I«., Die „Neue Goldpumine" (1 T«f^ (Eben-
da. 8. 661.)

Wein, Die DQngung der Waldb&nme. (Natur«.
ZeitBchr. f. Land- u. Forstwirtech. 1906. 4, 443-47.)

Wortmann, J., I Imt Kinriufs der Tciiii t intiii auf
Uerucli und Uescbmaclc derWeiue. (Laudw. Jahrb.
1906. 15^ 741-886.)

XI. Teratologie und Pflanzenkrankheiten.

Appel, O. , lieiträge zur Kenntnis der Fmurim und
der von ibnon hervorgerufenen FHanxenkrHukheiteo
(1 Taf., 2 Abb.). (Arb. d, kais. biol. AnsU t Land
n. Fontwhtach. 1906. C, 156—88.)

, Einige Versuche filier die MöKÜchkeit eine»
parasit&ren .\uftrclcns von Mmtiius herimimM
(2 .\bli.). (KlxMKla. S. 201- Ii i

-
, iithl Brufk. W. F., Scierotmm Libertiana Fuckel

al.> S( liadlu' ! von WurieirrftehMD (10 AbbA (Eben-
da. 8. läö-m)—, Die Bakterienringkraokheit der Kartoflel (S Abb.).
(Kail. bioL Anet f. Land* a. F«nt«irteeb< /906.
Flugblatt 86. 4 S )

, liraud des Ilafers und seine Bektnupfiing (6 Ahh.),

(Ebenda. Nr. 38. 4 S.)— , Neuere Untersui hunneu über Kartoffel- und
Tomatenerkraukungen (2 Abb.). (Jabretber. Vereinig,

d. Veitr. r. aogew.lBot. 1906. M, 188 -86.)

Bhrenberg, F., Einige Veobacbtungen Qber Pflansen-
Schädigungen durch Spüljauchenberieselung. (Zeit-

schrift f. Ptlanz.'nkrankh. im;. 1«, 19.S^2<vj

)

Oüeeow, H. T., AVi«/(/iy(s-(/7(y/"/''M*)-Knos|i('ntrallfii

und He.\eubesen der lUrke (10 Ti xtiihli. , 2 Ta).).

(Naturw. Zcitschr. f. Land- u. Korstwii ts< h.

4, 421-29.)

JmoBB, J. M.. Sur une maladie des raciue» de l'ifry-

thrina (6 Taf). (Ann. jard. bot. Bnitencorg 1906.
2. -rr. Ü«, 153 -97.)

JClebahn, H., l'ber die Kntnkht-iteu der Tulpen und
ihre Bekimpftittg (8 Abb.). (Gartenflora 1906. 66«
562 fl.)

Bmlth, C O.., A bacterial disease of iileandt i. ha-
eiÜM oleoe (Arcang.) Trev. (4 flg.). (The bot. gaz.

2906. 48, aOl-lU
Tabonfi ., Pubologlidio Bmbeinnngen boim Ab*

sterben der Flehten im SomaMsr 1904 (6 Abb., 7 Taf.).

(Naturw. Zeittebr. f. Forst- n. Landwirtsch. 1906.

4, 449-65.)
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Uateri A.. CerdnUa /xinpi//'' Ctsati. Tu purasite sur
les ßraius df l'tnpnhim naliitum h'lugge et /*. mono-
•!tiiJn/>.iHt n. Ii. K. ;2;? Flg.). (.Vun. Eeeola Poly-
l<iiniira df S l'aulo l'JOti. 11 S.)

Wiloox, E. M, !)i>cufies of sweet potatoes in Ala*
bauia (4 Fig.). (Alabama afrrir fxper. Station Auburn
19im. 16t, 1« S.)—, Diseases of the apple, cberry, peacb. pcar aud
plum; «itli uu'thods of treatnMnt (9 Taf.! (Ebenda
1905. Vtiy 7it-M2.)

Wulff, Th., Kill wiesenM'badigetiderMvxomvcet(lTat).
(Zeiisthr. t. i'tlaiiziMikiankli. Ittoti.' 1«, '202—7.)

Zaoh, Fr., I ber VernarbunK bei Pflansen. (Sä. Jahrea*
ber d. Kais. Frau Joseuie-Staats-Ojm. Gras 1906.
lö S.)

XII. TcckttOu

Baur, £., und Polenako, B., Über ein Verfahren zur
Trennung von Stirke und Glykogen. (Arb. a. d. k.

Oeaundk-Amt 1906. 84, Heft K)
Orafe, V„ Über ein neues ^lM•/ifis^lHs Fnrinatdebyd-

rcugen». (österr. bot. /.eitstbr. IVini. 5«, 289—91.)

Kühn, B., uiiii Ilulfpanp. Q, , Zur Kenntnis der
NVelmanu'scbeii lieaktion auf l'Hanzeuöle. (Zeittchr.

f. Xahr.- u. «en.-Mittel JOOH. 12, 449 - 55.)

B&iiöka, St., Eine neue einfache Meibode «ir Her*
slellnng sanerstoflireter Lnftatmospbtr« (als Methode
rar ainibcben, rerlftblicben Zochtung von stiMunn
Anaeroben). (Arch. f. Hyg. W», 827-4.'}.)

Wolemimsky, P , I Im i /u. )i i hulm on .Miknuii-LMiii-iiiou

in btrunicndeii .Nabibuden. (/vutralbl. t. iiakt. 1.

48, 880~8&)

XIII. VendiicdaMs.

Brlqaet, J.. Biompbief de botanistna Soieaet (6 portr.>
Genftre /906. 8*. 175 S.

, .k-au-.Mare-Antoiiie Tbiiry (I portr.). (Arth. 10.

pb)s. et nat. 4. j.i r. 21, 412—26.)

Camus, E., .'^oi ii tc puur I t tude de ia flore Frauco-
ileiv^tiaue. (Bull. herb. Üoiss. 1906. 2. air. 6,
751-60^

Cormenati, H., l'lisie Aldrovandi o TAncrica. (Ann.
di bot. ;?ww;. 4, Sl."»—«7.)

Uemaley, W. B , William Mitten (witb |>ortrait). (Thc
journ. ot bot. r.KMi. 44, :{29 - 32.)

Hoebreatiner, P. B. O., Un institut botauique sous
lea tropiqnes. (Rrsultata scient. congrcs Internat, de
bot Vienne tüOS. Jena 1906. 818—88.)

Lloyd, P. E, Tlie desert bolaniuil laboratory <>{ the

f'arnpgir iiistit ition nf \V!i'-binf;t(>ii. (Hiol. ( ciitralbl.

l'JOti. -Jl!, Till >i>\
I

Prain, D., and BUIo, W. H., Uharleti Baruu Clarke
(lK:r2-1906) (m. Portr.). (Tbe jonrn. of bot. 1906.
44, 870-77.)

PenonmlnaehricbteB.

Am 2. Dezember starb in Heidelberg Professor
I Dr. E. l'fitzer im Alter von 60 Jahren.

1

Er«t« .ibtrilung: Oriiriiialakbaoi)lanK<>n. Juhrluh IJ llorti*. .m IS. ift Monat«.

Zwatt« Abteilung: Ile>pr«chaD(t'D. Inhaltvangaben tiaw. Jfthilirh ^.'-t Numnivm. im I. und IH. <

AbwaMM«t«pni* kmptotUa Jukttngu 4«r Botaai«cit«a SMlaac: IM Mark.

Tartacm Ar»kar Fetlx ia Uifdg, Karialniba. - Onak i«r fUraractea 1
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Verlag von Eduard KufriVher in Leipzig:.

Rabenhorsty Dr. L, Kryptogamen-Flora

von Deutschland, Oesterreich und

der Schweiz. 2. Auflage. Mit zahlreichen Abbildungen.

Vorliegendes Werk ist eine wissenschaftliche Flora In jedem Bande gibt der Autor

eine den Anfänger orientierende Einführung als Einleitung und im speziellen Teile eine auf

eigener Untersuchung mit Berücksichtigung der gesamten Literatur und Exsiccaten gegründete

Beschreibung der Gattungen und Spezies unter Beigabc instruktiver Abbildungen (Habitusbilder

und Teilbilder), welche fast alle Gattungen in ein oder mehreren Typen repräsentieren.

So wird das Werk allen, die in Gebieten der Kryptogamcn arbeiten, dem Anfänger wie

dem Forscher, brauchbar, ja unentbehrlich sein. Die Autoren sind, wie die Namen zeigen,

als gewiegte Botaniker bekannt, denen — jeder in seinem Gebiete — führende Stellungen

zuerkannt worden sind.

Ais I. Band erschien:

Die Pilze.
. Bearbeitet von Dr. G. Winter, Dr. H. Rehm, Prof. Dr. A. Fischer. Prof. Dr. Ed. Fiioher,

Andr. Allescher, Prof. Dr. 6. Lindau. — Mit zahlreichen Abbildungen. Davon sind in

geschlossenen Abteilungen erschienen:

1. Abt.: Schizomyceten, Saccharomyceten u. Basidiomyceten. Von Dr. G.Winter.

Lief. I— 13 und Registerheft. Mit einer Farbcntafel. Preis M. 33,60

brosch., M. 35,50 geb.

2. Abt.: Ascomyceten: Gymnoasceen u. Pyrenomyceten. Von Dr. G. Winter.

Lief. 14— 27 und Registerheft. Preis M. 36,— brosch., M. 38,— geb.

3. Abt.: Ascomyceten: Hysterlaceen und Discomyceten. Von Dr. H. Rehm.

Lief 28

—

44 u. 53— 56 inkl. Register. Preis M. 50,40 brosch., M. 55,40 geb.

4. Abt.: Phycomyceten. Von Prof Dr. Alfred Fischer. Lief 45—52 inkl.

Register. Preis M. 19,20 brosch., M. 21,70 geb.

5. Abt.: Ascomyceten: Tuberaceen und Hemfasceen. Von iVof. Dr. Eduard

Fischer. Lief. 57 58 inkl. Register. Pn is M. 4,80 brosch.. M. 6,-- geb.

6. Abt.: Fungi imperfecti. Von Andreas Allescher. Lief 59—74 inkl. Register.

Preis M. 38,40 brosch., M. 41,— geb.

7. Abt.: Fungi imperfecti. Von Andreas Allescher. Lief 75— 91 inkl. Register.

Preis M. 40,80 brosch., M. 44.— geb.

8. Abt.: Fungi Imperfecti (ilyphomycetes). Von Prof. Dr. G. Lindau. Lief

92— 98 a M. 2,40. Im Erscheinen begriffen.

l)ic Botanische Zeitung urteilt UIkt ilictcs Werk: «Kine niitteicurupjiischc KryptuKi**"«^"'

und speziell Pilzflor.i ist luvorderst ein wirkliches Bedürfnis; sie ;iu<.xuar1>ci(cn ein >ehr schwietijjc^.

ilornenvoUes rnternchmcn, Klcs-icn Autor gro^'.cn L),ink und Anerkennung verdient, wenn dasselbe

brauclibar au»rallt — Sie wird jetlcni, der >ich mit Fil/,«n l>cschSftigt, untntliclirlich, uud das ü.inzc

Buch, wenn e« in der begonnenen Weite, woran nicht lu zweifeln, xu Knde geführt wird, ein gute«,

höchst dankenswerte^ werden».
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Die Meeresalg:en.
Mit 583 Abbildungen und 5 Lichtdrucktafeln.

Bearbeitet von Dr. Ferdinand Hauck.

Preis M. 28,— brosch., M. 30,— geb.

Prof. Dr. Dodel-Port schreibt iin KoimoB über Ilaucics Werk: «Wer <ich jemaU mit

Erforschen lebender Meere-Balgen iH'fasst hat, weiss den hohen Wert dicM.-* NVerkes lU wUrdigeo,'

jene aber, die sich künftig im behandelten Florengebiet mit solcher .\rbeit bochäftigcn werden,

und köntken dine<i Buche« nicht eniralen. In diesem Sinne hegrü.t^en wir diese wackere Ar'

prächtiges Hilf»inittel zur ErforM;hung der biologischen K.itse1, welche noch in so grosser 5^

jetzt ungcktst in der herrlichen 'langllora der Enihtlllung harren*.

Als III. Band erschien komplett:

Die Farnpflanzen.
Von Prof. Dr. Chr. Luerssen.

Mit zahlreichen in den Text gedruckten Abbildungen.

Preis M. 33.60 brosch., M. 35,50 geb.

Prof. Dr. Zopf schreibt in der ZeltBchrift für NaturwiasenBchaft: «Der Verfasser,

die erste Autorität auf dem Gebiete der Gefasskr\plognmcn, bietet hier eine Arbeit, die das Pr

jahriehnlelanger .Studien und (ürfahrungen i»t und die Ge>arot»umnie der systcniati»chen und g
phischcn Kenntniutc Uber diese wichtige Gruppe zur Darstellung bringen soll. (lanz abgesehen

dem Umstände, da-v^ wir Überhaupt kein neues systematisches Werk Uber diesen Gegenstand

wird <ia.s I .uers.s:n'>chc Werk, nach den Idshcr erschienenen Heften zu urteilen, eine .Systcmarik

besten Sinne des Wortes sein, d. h. eine solche, die sich nicht blos» an rein äusserliche Momente
Unterscheidung hält, »ondcrn vielmehr die Ergebnis««; der morphologischen, anatoniiicben und
wicklungsgeschichtliehen Untersuchung in gebührender Weise berücksichtigt, l.'cbcrsichtliche Gruppi

des .Stoffes, präzise Darstellung und ganz vorzügliche Abbildungen (zumeist Originalzeichnungcn

Verfassers) verleihen dem Ruche noch besonderen Werl».

Als IV Band erschien komplett:

Die Laubmoose.
(Mit Berücksichtigung der übrigen Länder Europas).

Von K. Gustav Limprichi

Mit zahlreichen Abbildungen.

1. Abt.: Sphagnaceae, Andreaeaceae, Archidiaceae, Bryineie. Preis M. 3

brosch., M. 33,— geb.

2. Abt.: Bryineae. Preis M. 31,20 brosch., M. 33,— geb.

3. Abt.: Hypnaceae, Nachträge u. Register. Preis M. 3Ö, - brosch., M. 39,

Alle Abbildungen sind Originalzelchnungen des Verfassers.

Der I>er11hmte Bryolog A. Qeheeb schreibt ul>er diese> Werk im Botan. Zentralb
Der durch seine IrefTliche Bearbeitung der I^ub- und Lebermoose in Cohn'» Kryplogaiuenllor«

.Schlesien rUhnilichsl bekannte \ crfasser beginnt dieses neue Werk mit einer kurzen Charakt

der Laubinotisc; durch die Berücksichtigung der anatomischen Verhältnisse ist in die Systcma

neuer Gedanke hineingetragen worden Wir glauben nicht zu irren, wenn wir diesem

Werke Limprichts eine epochemachende Bedeutung voraussagen».

1 bv



Als V. "Band erschien komplett:

Die Characeen.
(Unter Berücksichtigung aller Arten Europas).

Von Prof. Dr. W. Migula.

Mit zahlreichen (auf fast alle Spezies beziehenden) Abbildungen.

Preis M. 28,80 brosch., M. 32,80 geb.

Da» Gebiet der Flora von MitteK-uropa ist eiu an Characeen reiche«; die M^lir wenigen in

rlriTiselben nicht vorkommenden europäischen Arten sind hier »owctt ch.iraicterisien, dnss ihre Eriicnnung

möglich ist. Dadurch wird dies« Werk für {p»n<t Kiiropa ein /iiverlnssif^r Führer in dieser schwierigen

und formcnrcichcn PHan2en(;ruppc -ein können. Mit einer einiij^en Ausnahme '^ind tämtliche Ab*
bildaiigen Originalzeictmungen dc> Verfasser». Es wurden dabei nicht nur allen Arten, sondern

aucli vielen interessanten Formen Abbildungen tur FrlUuterunt; beigegeben, weil dadurch eine leichte

ürientierunj; möglich ist.

Auf eine eingebende Darstellung der Morphologie und Kniwicklungsgeschichte folgen im Werke
kur/c Kapitel Uber Geschichte der ( 'haraceenkunde, Uber .\rt. Form, Varietät mi! den notwemligsicn

terminologischen ErklSrungen und libcr die geographitchc Verlircitung. Ein besonders ftlr Anf.inger

berechneter Schlüssel lut Bestimmung der .\rten geht den ein/einen (iaitungen voraus, (lenauere

Siaiidortsang.iben linden sich nur bei seltenen und sj>oradisch auftretenden Aiten, bei den Übrigen

mu-sslen allgemeinere Gebiet^bezeichnungen genügen, um den Umfang de« W'erke» etwas tu beschrlinken.

Als VI. Band erscheint:

Die Lebermoose (Musci hepatlci).

-, (Unter Berücksichtigung der übrigen Länder Europas.)

Von Dr. Karl MQIIer, Freiburg i. Br. Mit vielen Abbildungen.

Lief I. Preis ä M. 2,40. Im Erscheinen.

Der durch «eine Scapania-Munographie rühmlichst bekannte Autor unternimmt hier eine

Bearbeitung der Lebermoose, in der möglichst alle S|>eiies aligebililct werden sollen. — Der Umfang
des Bandes lässt sieb im voraus nicht »icher l>c»limmcD; es dürften etwa 15— 18 Lieferungen an-

zunehmen sein.

Von dieser Rabenhorst'schen Kryptogamenflora wird jeder Band, jede

Abteilung und jede Lieferung einzeln abgegeben.

Synopsis Characearum europaearum.
Illustrierte Beschreibung der Characeen Europas

mit Berücksichtigung der übrigen Weltteile.

Von Prof Dr. Walter Migula.

Als Auszug aus dessen Bearbeitung der Characeen in Rabenhorst's

Kryptogamenflora, II. Aufl., V. Bd., gedruckt.

Mit 133 Abbildungen und einer Einführung in das Studium dieser Gewächse.

Prei.s 8 Mark.

Ab übersichtlicher Auszug cntbAlt die Synopsis alle Spe/ies, \ arieiiiten und Formen, i-owie

alle Abbildungen des Hauptwerkes, die Diagnosen in kürzerer Fassung unter Beigabc der nötigsten

Literatur. .Sehr geeignet zum Gebrauch .iiif Exkursionen. Da auf 175 Seiten 133 Vollabbildungcn

kommen, ist es sehr reichlich illustriert.
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V.: j- i Flora der Centralkarpatheii
mit spezieller Berücksichtigung der in der

Hohen Tatra

vorkommenden Phanerogamcn und Gefäss- Kryptogamen nach eigenen und

fremden Beobachtungen zusammengestellt und beschrieben

von

Professor Emst Sagorski und Gustav Schneider.

Mit 2 Lichtdrucktafeln.

Der erste Teil, 14 Bogen umfassend, kostet 3 M.

Der zweite Teil, 36 Bogen umfassend, kostet 7 M.

Oer crslc Teil iM eine inustcrKtiltigc, wissenschaftliche Bischreibung des Florvngebictes in

klimatischer, chörographischcr, pflanzcngeoi;r.iplnscher und ceognoi^ti^dier Hinsicht, verbrettet sich auch
Uher Wegrichtungco und l'nterkunft^verh^iltnis«c der Hohen Tatra. — Der zweite Teil gibt die im
Gebiet vtirkonimciidcn Spctie^ in lateinischen und beigedruckten dcul^thcn I>iagnOf<ti.

Kryptogamen - Flora
von Sachsen, der Ober -Lausitz, Thüringen und Nordböhmen mit Berück-

sichtigung der benachbarten Länder.

II. Abteilnng: Die Flechten.

Bearbeitet von Dr. L. Rabenhorst.

Mit zahlreichen Illustrationen, sämtliche Flechtengattungen bildlich darstellend.

~S Bogen. Preis M. 7,60.

Obwohl als II. Abteilung der Kryptogamenflora Sach-scns usw. aufgeführt, ist diese illustrierte

Flechtenrtora doch ein in »ich «bgeachloBBenea, aelbBtandiges Werk. — Die I. Abteilung dicM:r

Lokalflora, umfassend die Algen und Mot.»e, i>t vergriffen.

Gattungen und Gruppen der Laubmoose
in historischer und systematischer Beziehung,

sowie nach ihrer geographischen Verbreitung unter Berücksichtigung der Arten.

Handschriftlicher Nachlass

von Prof. Dr. Carl MUllsr Hai.

Mit einem Vorworte von Dr. Karl Schliep hacke.

Preis M. 12,—. 482 Seiten.

Ks i-t ein |>t>»thiin>e* Werk de« Nestor» der deutschen Bryologcn, welches von tVer Finna
Kummer in dankenswerter Weise in \'erlag gcnunimen wurde. Die llerauitgabe leitete Herr K. Schliej»-

hacke mit l'nter>t(lt/ung «eine« Freunde« A. (Ichecb. K'. iM geradezu unmöglich, in der Be>iprechung

cinigermasseti auf <lie FUlie des hier Gel>otcncn ein/ngchen. Auch der Botaniker, welcher sich nicht

spetiell mit Hryologie Ije'.chaftigt, wird das Werk mit Interesse lesen. Besonder» aber wird der

rflanzengeograph von dem Buche .mgc-prochen werden, nicht nur inhaltlich, sondern auch durch die

schone Darstellung de« Gebotenen. Der Bryologe aber wird einer Fülle von eigenartigen und gcist-

vollen ketlexioncn begegnen, und, wenn er auch tieferes Eingehen auf anatomische Merkmale vermisst.

wird er doch durch hi»turi«chc und kritische RUckl>lickc wieder manches Interessante linden und vor

allem 3 neue tieiKr.i l>egTUsscn. die hier /un\ ersten Male bi-schrichen werden, nimlich die merk-
würdigen Gattungen Brothera, Monocrantim und Spruoeella.

Allgem. Bot. ZeitBOhrlft 1001. No. 4.

Robert Konif in l,.eipii(.
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